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Vorrede.

Im vorliegenden, zugleich dem letzten Teil dieser Untersuchungen soil das Verhaltnis

Keiniars zu Walther eiuer neuen Betrachtung unterzogen werden. Es ist dies keineswegs

(iberfliissig, denn die Auffassung, die Buidach in seiuem Buche iiber Reiraar uud Walther

entwickelt liatte, liat bekanntlich mebrfacli Widerspruch erfahren, so zunacbst von Seite

Pauls, dann aucb von Seite Wilmanns'; dafi letzterer auch bei seither lange fortgesetzter

Beschaftigung mit dem Dichter sich Burdacbs Auffassung vielfach nicht anzueignen ver-

niochte, lehrt jetzt die neue. von Michels mit hingebender Treue besorgte Auflage seines

Lebens Walthers.

Ein weiterer Anreiz dazu, das alte Problem neu aufzugreifen, lag in der Tatsacbe,

dali uns die relative Chronologie von Reimars Liedern nun in der Hauptsache bekannt

geworden ist. Es schien mir also lockend, zu sehen, vf'ie sich die unter den Liedern Wal-

thers, die am engsten mit Reimars Poesie in Verbindung stehen, zeitlich in den Zyklus

einordnen lassen. Fiir mehrere wie fiir das Preislied Ir suit sprechen tviUeJcomen, fur die

Parodie Immjc sivUjen des hat ich geddht und fiir die beiden Nachrufe scheint mir ein le-

bendiges Erfassen aller kiinstlerischen Feinheiten ihres Dichters das Ergebnis des unter-

nommenen Versuches zu sein.

Anderes bleibt einstweilen noch unklar oder wird nocli zu berichtigen sein. Denn

die vorliegende Dntersuchung verlangt zu ihrer Ergauzung eine neue: ich denke dabei an

eine, die als eine Art Gegenstiick zum zweiten Telle die relative Chronologie der Lyrik

Walthers zu ergriinden trachtete, zunachst ohne jede Riicksicht auf das Verhaltnis zu

Reimar, rein aus den Gedichten Walthers heraus gefuhrt, und ausgehend von den mancherlei

Anspielungen, mit denen auch dieser Dichter nicht selten auf friihere Lieder deutlicli zuriick

weist. Lachmann und spater besonders Wilmanns haben ja schon recht viel der Art an-

gemerkt. Erst, wenn diese Aufgabe gelost ist, darf der Ring als geschlossen betrachtet

werden, und dann wird man iiber die vielen Einzelheiten. die ich hier offen lassen mufite,

ein sicheres Urteil abgeben konnen.

Schliefilich lasse ich eine Ausgabe der Gedichte Reimars folgen. Sie erhebt nicht

den Anspruch, eine kritische zu sein'). Daher gebe ich die Varianten nur dort an, wo
ich von Minnesangs Friihling in der Neubearbeitung* durch Vogt abweiche: die Griinde

dafiir sind meist in den friiheren Teilen dieser Untersuchungen zu finden. Ferner filhre

ich Uberall die Schreibung /«-, fii-, fr-, //- durch, statt das lastige Schvvanken zwischen

') gieift aber hinaus iiber die Textgestaltung der in Teil I mitgeteilten Lieder, bei denen es mir

vorwiegend darauf ankam, die Strophen in der richtigen Reihenfolge vorzufiihren.
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f- und V- in diesen Filllen geJuldig mitzumaeheii, und bezeichne Liicken niit je zwei

Punkten fUr eine Silbe. Endlicli bediene ich niich der von I'lenio Beitr. 42, 437 Anni. 1

vorgeschlagenen Kolometrie, uni deni System Gelegenbeit zii geben, sich zu erproben.

Walthers Lieder babe ich in den Zyklus eingeoi-dnet und sie durch beigesetzte Exponenteu

von den Numniein Reimars unterschieden. Ich mochte dabei auch hier betonen, dala eine

Zahl wie 16" nur bedeuten soil, daS dieses Lied Walthers spater gedichtet ist als Rei-

mars 16, keineswegs aber, dafi es frilher gedichtet ist als etwa Reimar 17. Diesen Texten

liegt Lacbmanns Ausgabe'' zugvunde, doch habe ich die neuere Kritik uberail beriick-

sichtigt, wo sie es mir zu verdienen schien.

Mein System, jedem Lied eine f'ortlaufende Xunimer zu geben und die Strophen mit

romischen Ziffern durchzuzilhlen, wird hoflentlich allmahlich allgemeine Verbreitung finden.

Welche Geduldprobe es bedeutet, sich bei der in Minnesangs Friihling und in Lacbmanns

Walther eingefiihrten Ziihlweise durch llunderte von Zitaten hindurchzuarbeiten, kann nur

ermessen, wer selbst eine ahnliche Arbeit unternommen hat. Das Schlinimste aber ist.

dais man bei den iiblichen Zahlen niemals eine Vorstellung hat, um welches Lied es sich

eigentlich handelt. Selbst wer ein so vortreflliches Zahlengedachtnis besitzt, dais er bei

der Zahl '162, 7' sofort an das Lied Ein utser man sol niJit ze vil versuochen denkt, wird

bei der Zahl '163, 20' schwerlich wissen, ob die betretfende Zeile noch zu jenem Liede

gehort oder bereits zum folgenden. Und welche Zahlenverwirrung haben dann erst ein

paar Strophenumstellungen ini Gefolge! Oder wer wird sich je merken konnen, dafi z. B.

'197, 15' das Lied Nr. 8 des Zyklus meint, '153, 5' dagegen das Lied Xr. 29? Und doch

soil man die relative Stellung des einzelnen Liedes im Zitat stets ausgedriickt finden, sonst

kommt der Autor aus erklarenden Bemerkungen nie heraus, oder er wird so unklar wie

das in den meisten Untersuchungen dieser Art bisher leider der Fall ist'). Eine Lektiire,

bei der man aufeer der Abhandlung selbst. die Ausgaben Walthers und Reimars vor sich,

bald bei dem einen, bald bei dem anderen Dichter vor- und riickwilrts blattern muis, wird

schliefilich zu einem Hindernisrennen, bei dem Geduld, Kraft und Besinnung, vor allein

aber die Stimmung, zusamuienzubrechen drohen, bevor das Ziel erreicht ist.

Mein letztes Wort soil aber keines des Unmuts sein, sondern des Dankes: des Dankes

an den Dichter, der seine Kraft, al der werlde froide zu meren, an mir in Zeiten schwerster

Sorge um unser Volk ebenso lebendig bekundet hat wie einst in den frohen Tagen am
minnecllchen hof ze Wiene; des Dankes aber auch an den Mann, dessen Namen diese

Untersuchungen an ihrer Spitze tragen. Fiir meine Art, unseize alte Kunst zu betrachten,

ist neben Lachmann, Heinzel und Zwierzina er bestimmend gewesen; seine Auffassung

vom hohen Amte des Forschers und Lehrers ist mir stets vorbildlich erschiene»; und

mein gauzes Leben ware armer, wenn ich all die Eindriicke und Anregungen, die ich

ihm verdanke, daraus hinwegdenken sollte.

Furth im Wald, den 27. April 1919.

Ton Kraus.

') ebenao geht jedei' Oberblick (iber die Syrametrie im Strophenbau verloren, wenn man /.. B. eiiip

ReiniresponRion in 163, 33. 35 nnd 165, 2. 4 konstaticrt. statt in Nr. 25 II 2. 4 und III 2. 4.



A. Walthers Polemik mit Reimar. Seine Nachrufe.

Durch die Arbeiten Burdachs, Wilnianns', Pauls ^) und anderer sind die zahlreichen

Beriihrungen, die sich zwisclien den Liedern der beideii Dichter finden, hinlanglich be-

kannt. Ein klares Bild von dem Verlaufe der Polemik hat sich aber bisher schwerlich

jemand machen konnen, da die Reibenfolge, in der sie ihre Lieder schufen, bei dem ^inen

gar nicht, bei dem anderen doch nicht mit der hiezu notigen Sicherheit feststand*).

Nach den im ersten Abschnitt gewonnenen Ergebnissen darf nun der Versuch unter-

nommen werden, die Lieder Walthers, die augenlallig und darum auch allgemein aner-

kannt mit solchen Reimars in Beziehung stehen, in den Zyklus einzuordnen und damit

auch ihre relative Chronologie festzustellen ^).

£, Reimar (Nr. 13) bezieht sich deutlich auf Walther 115, 6 (Nr. 11"). Wenn Reimar

spottet: maneger zuo den froiaccn gat und sidyet alien einen tac und cinders nienien sinen

ivillcn reden Idt, so hat er nicht nur die Situation, in der Walther sich vorfiihrt, vor

Augen (s. Wilmanns zu 115, 29), sondern er greift, um das Ziel seines Angriffs zu be-

zeichnen, auch einige Worte Walthers auf, der gesagt hatte: so si mich mit ir reden Idt.

Aus Walthers Gestandnis: so Jidn ichs vergexzen zieht Reimar die Bemerkung und suiget

alien einen tac; aus seiner Frage iiaz uvlde ich dar gcsezzen? den Trumpf: oh er dannen

') Buidach in seinem in diesen Untersmhungen sehon so oft zitiertem Buche iiber Reimar und
Walther; Wilmanns im Komraentar seiner Ausgabe sowie im 'Leben'^ S. 196; Paul Beitr. 8, 177. 181.

^) um so ruhmender mufi der energische Versuch Wilmanns' (Leben Waltbers- zu III 48), die Auf-

einanderfolge von Rede und Gegenrede der beiden Dichter festzulegen, hervorgehoben werden. Wilmanns
hat bier ganz richtig gesehen, wenn er 169, 37 (Nr. 14) durch W. Ill, 32 (Nr. 14*) parodiert sein, hierauf

W. 53, 25; 54, 4 (Nr. 15^) folgen lafit und in 171, 8 (Nr. 35) Reimars Replik findet. Ebenso setzt ef in

die richtige zeitliche Abfolge W. 53, 1 (Nr. 23»), hierauf R. 158, 35 (Nr. 24) und schliefilich W. 72, 31

(Nr. 24»). Auch seine Reihung: K. 159, 1 (Nr. 14), W. Ill, 23 (Nr. 14a),' -vielleieht' Reimar 197, 3 (Nr. 15)

triflt zu (nur halte ich 254. 256 E nicht fiir echt, s. Teil I S. 24. 25 Anm. 1). Dagegen irrt Wilmanns
meiner Meinung nach, wenn er S. 205 die Reihe ansetzt:. Reimar 185, 27 (dies ist unecht, s. Teil I

S. 77 ff.; II 64), hierauf R. 177, 28 (Nr. 30), dann R. 158, 28 (Nr. 24), schliefilich W. 72, 31 (Nr. 24»). Und
irrtOmlich ist auch, was er S. 196 fiber 'Walther' 71, 19 im Verhiiltnis zu Reimar 170, 36 (Nr. 35) sagt.

Denn 71, 19 ist nicht von Walther, -sondern von Reimar iNr. 12), s. Teil I S. 20. 22 f.; auch kann man
das Wort Idiujen an den beiden Stellen nicht gleichsetzen: Idaijcn 71, 19 ist soviel wie 'trauern', Idagcn

170, 36 dagegen soviel wie 'sich beklagen, sich beschweren', und die Absicht, der Dame nicht nahezu-

treten, wird an beiden Orten gleichmafiig ausgedruckt: da enspriche ich nirmer ubel von (71,19) ist

identisch mit niuwan dm ich von wiben iibel niht reden lean (170, 36).

') der Platz, der dem einzelnen innerhalb des Reimarschen Zyklus nach meinen Untersuchungen

gebuhrt, ist dadurch gekennzeichnet, dafi das betrett'endo Lied die Nummer eines der letzten ihm zeit-

lich vorhergehenden Lieder Reimars erhalt, versehen mit dem Exponenten a (ev. auch b).
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yicnye da er nilit ze tuortnc hat. — Mit deni Vers A1 min froide lit an einem tvibe^)

erinnert sich Walther wohl an H. 11 IV Ez ist allez an ir einen sivaz ich frOiden hahen sol.

Reimars Angritf M'ar ungewohnlich heftig. Hatte er docb geschlossen: Nienien imez

vovienge seiner grozen missetdt, ob er danncn giengc da er niht .ze tuonnc hat; sprmche als

ein geuizzcn man 'gcUeief ir an mine sidt' : daz wcere ein ziiht nnd stiiende im lobeUclien an

(13 V). Damit war gesagt, dati Walther seinen Platz bei der Herrin einem Berufeneren

iiberlassen soUe, wenn er nichts zu sagen wisse; zugleich war ihm die zuht abgesprochen

und sein Verhalten als nicht lobcJich bezeichnet worden.

Kein Wunder, dal3 Walther den hingeworfenen Fehdehaudschuh aufnahm. Er tut

es in den beiden Strophen Nr. 14° (111, 23. 32), von denen die erste sich gegen Reimar

Nr. 13 und 14 wendet, wahrend die zweite nur auf Nr. 14 gemiinzt ist*). Der Bezug

von Nr. 14* I auf Nr. 13 ist durch das Zitat er t/Ud . . . si si sin osterlicher tac {— Nr. 13 III

si ist min osterlicher tac) vollstiindig gesichert; ebenso der Bezug derselben Strophe auf

Nr. 14 durch die Pointe deist mates huoz (Nr. 14 I daz ist in mat). Dais die Str. II von

Nr. 14" sich gegen den KuBdiebstahl in Nr. 14 V wendet, ergibt ihr ganzer Inlialt. Oben-

drein hat Walther seine beiden Strophen im Ton 14 gedichtet. All das ist natiirlich langst

bekannt. Dagegen scheint mir die richtige Deutung bisher noch nicht gefunden').

Str. I. Zunachst niufs die unraetrische Fassung der nur in C iiberlieferten Strophe

mit moglichst gelinden Mitteln zurecbtgebracht werden. Ich leae in teilweiseni Anschluls

an Lachmann und Paul (Beitr. 8, 207):

Ein man verbiutet &.ne pfiiht

ein spil, : :*) des im nieman wol gevolgen mac.

er gihet swenne ein wip ersiht

sin ouge, daz si si sin osterlicher tac^).

Ferner verlangt der Ausdruck djte pfiiht eine bessere Erkliirung, als ihm bisher zu-

teil geworden ist. Nach Haupt (zu Neidh. 50, 11) will Walther damit sagen: 'ein Mann

steigert im Spiel den Einsatz so hoch ohne Beistimmung anderer, dais niemand mit

ihm Schritt halten kann', aber dann ware dne p/liht eigentlich iiberfliissig und man millste

mit Wilmanns annehmeii, daS der folgende Vers nur zur Erliiuterung dieser beiden Worte

dastiinde. Ich babe deshalb audi in dne pflihi einen Terminus aus der Sphiire des Spiels

vermutet*). Dazu teilte mir nun Jellinek eine Erklarung mit, die ich mit seiner freund-

') die erste Strophe hat Wilmanns im Kommentar iibrigens miBverstanden. Da Walther erkliirt,

dafi seine ganze f'roitic bei der Geliebten ist (vgl. auch waii ich liez ir niinder da Str. I), so ist er im

Augenblick ohne alle Freude (daher auch der Wunsch: Hhre got, gescgene mich vor sorgen). Er mu6
sich also erst von ihr Freude ausborgen, wenn er sie ihr durch eiv ander Freude, d. i. durch frohe

Lieder, vergellen soil. Unter ieman, vt't und da ist also die Geliebte (nicht 'ein anderer") verstanden, und

der Tausch der Freuden ist dasselbe Motiv wie der Tausch der beiderseitigen willen 99, 34 ff.

*) Wilmanns im Kommentar; Burdach S. 140 f. 'l Litei-atur bei Vogt zu 170, 1—35.

*) das Fehlen einer Silbi^ hat srlinn Plonin Beitr. 41, 476 Anm. 1 konstatiert: imc fiir im scheint

mir nicht zu geniigen.

'') Paul: dm dm si; aber von ilem nahen Aiisohlufi, den C an den Vers Reimars bietet, wird man
sich nicht gerne entfernen wollen.

") indem ich an die fehlende Teilnahme (I'flihi) des pfanders, der ja auch plkgcr genannt wurde,

dachte; bei gewissen Spielen begriindete erst dessen Anweseiiheit den rechtlichen Anspruch auf den

Gewinn, s. die Stellen bei Haupt zu Erec' S. 342f.
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lichen Erlaubnis hier lolgen lasse: "Sie liaben, glaub' icb, entschieilen Recht, wenu Sie in

dne itfliht einen spieltechnischen Ausdruck sehen. Nur inSchte ich den Sinn etwas anders

fassen, niimlich 'ohne Einsatz'. Englisch plight heifit 'Pfand', to plight 'verpfanden'. Nach
dem DWb. giengen Englisch und Deutscli bez. plcgan von Alters her getrennte Wege.

Weiin man aber die nihd. und nhd. Belege fiir pfleyen, p/li/it, pflihten und Koniposita durch-

sieht, dazu ahd. sich pflegcn eines Dinges = 'sich fur etwas verbiirgen' (Graff III 357) und

fifligida 'periculum' halt, so ist es wohl wahrscheinlich, dais das Mnl. Woordenboek mit

Kecht als alteste Bedeutung von plcgen erschliefit: 'Burgschaft fur etwas stellen, sich

rechtlich zu etwas verpflichten' und von dem germanischen Wort das mittellateinische

plegium 'Pfand' 'Sicherheit' ableitet; mnl. pande plegen heifit 'Pfander einsetzen', plidd

'Verantwortlichkeit', oft 'Risiko'. Mit dieser Bedeutung von jfliht wird auch die von

pjleger an der von Ihnen zitierten Stelle bei Haupt [a. a. 0. S. 342] zusammenhiingen,

vgl. das synonyrae phander und mit. plegius 'Biirge'." Anders Kauffmann Zeitschr. f. d.

Ph. 47, 172. — Dag Jellinek mit der Erklarung 'ohne Einsatz' das Richtige getroffen

hat, geht aus den Worten hervor, mit denen Reimar spater auf diesen Vorwurf erwidert:

des setse ich ir ze pfande minen Up (Nr. 15 II); s. das Nahere unten.

Walther wendet also in seiner ersten Strophe, gereizt durch Reimars Angriff in

Nr. 13, seinen Spott gegen mehrere Aufierungen in den beiden Liedern. Vor allem gegen

das iibertriebene Lob, das Reimar seiner Dame gezollt hatte, indem er zudem auf die

lobenden Aufierungen anderer (d. i. Dichter) einen verachtlichen Seitenblick warf: lob ich

si so man under frouwen tiiot, daen niniet eht si von mir niht fiir guot. dock stver

ich des, sist an der stat das uz ulplichen itiyenden nie fnoz getraf. daz ist in mat. Nach
diesen Worten konnte es scheinen, als wenn Reimar den iibrigen Frauen die wiplichen

tugcnde absprechen woUte, wenigstens in der Vollendung, wie sie seine eigene Geliebte

besitze*); s. auch die Wendung cin frouwe . . . din sich scheme hmde tragen . . . Ir

kunde nie kein uip geschaden . . . also groz als iimhe cin hdr in Reimars erstem Lied

(Nr. 13 II). Das also fordert Walthers Widersprucb heraus: dieses allzu hohe Lob nennt

er ein verhicten und gar noch eines, das erfolgte, ohne daS irgendein Pfand als Grundlage

gegeben worden ware. Dazu kommt ein weiteres: Reimar hatte bekannt, dais die Dame
ihm gegeniiber ganz gleichgultig geblieben sei {und diinket mich daz ich ir vollecUche gar

unmcere s« 14 II), und daij er nie in niiheren Verkehr mit ihr habe gelangen konnen

(nie kunde ich ir ndhcr kamen 13 IV), ja dais ein W under geschehen miisse, wenn sie

dahiu kommen solle, ihn gelegentlich gern zu sehen {waz oh ein wtmder Ulite an mir ye-

sckiht daz si mich eteswenne gerne siht 14 II). Trotz alledem nennt er sie seinen osterlichen

tac (13 III), d. i. den Inbegriff aller menschlichen Freude*). Solche Geniigsamkeit in der

Liebe ist nach der Dnmafeigkeit ini Lobe der zweite Punkt, den Walthers Spott aufgreift:

') so hat ja auch Wolfram die Stelle bekaiintlich auf'getafit: tim lop hinkct ante spat sjrer alien

frouiren sprichel mat (lurch sin eines frouwen (Parz. 115, 5); s. Stosch Zeitschr. 27, 317f. — Auch vorher

(114, 5) klingt Reimars Lied im Ausdruck nach; denn Swer nit uiben sprichet baz, deisivdr dm laze
ich line haz bezieht sich auf Reimars Worte: sfi dmne laze ich dnc haz, swer tjiht daz im an friii-

den si ijelungen haz (14 II).

2) g. ostertac in den WOrterbiichern. Da6 darin die Zuriicksetzung der ubrigen Frauen gelegen

sei Oder dafi gar Walther die Absioht gehabt habe, Frauengunst hOher zn stellen als 'Fn'ihlingslust'

(Wilmanns), ist ganz iinwahrscheinlich.
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er erkliirt hezzer ware miner frouwen sanfter gruoz^). Die Frage Wilinaims': 'besser

als was?' beautwortet sich somit dahiii: besser als die Unnahbarkeit von Reiinars Dame
uiid besser als der blolje Anblick*), den dieser als seine hocliste Freude gepriesen batte.

Wenn also Reimar siegbaft ausgerufen batte: daz ist in mat (14 I), so pariert jetzt Wal-

tber mit deni Wort: deist mates huoz. Reimar freilich gibt sich noch keineswegs ge-

schlagen. Denn er betont spiiter: sin gesach min ouge nie (indem er Walthers Worte:

sivenn ein wip ersiht sin ouge aufgreift), diu haz ein hochgemiiete kMdi; gehen (15 11):

womit der senfte gruoz von Walthers Dame im Werte zuriickgesetzt vvird hinter den Freuden,

die ihm die eigene Herrin gewiihrt; s. u.

Bis ins einzelne Wort hat Walther f'eine Beziige angebracht. Reimar hatte begonnen:

Ich tvirbe umh allez daz ein man ze wereltUcken froidcn iemer hahen sol (14 I); indem auch

Walther anhebt: Ein man verhiutet, ist das Ziel seines Angriflfs schon deutlich gekenn-

zeichnet. Reimar hatte in der Beschwerde, die Walthers Zorn reizte, das Wort gebraucht:

maneger . . . anders niemen sinen willen reden Idt (13 IV); Walther greit't auch dieses

AVort auf: wie ware uns andern liuten sO geschehen, solt ivir im alle sines willen jehen?^)

Str. II. Hier wendet sich Walther ausschliefilich gegen Xr. 14, besonders gegen die

letzte Strophe. Reimar hatte im Eingang seines Liedes die ideale Vollkommenheit der

fugende seiner Herrin hochgepriesen: die leichtfertige Absicht. die er am Schlusse auSert,

ihr einen Kulj zu stehlen, steht damit in einem Widerspruch, den AValther nicht ungestraft

hingehen laSt. So erteilt er denn der Dame Reimars (denn diese ist doch sicherlich die

Sprecherin) das Wort und lafit sie so reden , wie eine Dame, die soviel tugende besitzt,

naturgemiifi so frivole Absichten aufnehmen wird; d. h. er nimmt den Ernst, mit dem

Reimar seine Absichten scherzhafterweise *) kundtut, als wirklichen Ernst. So beginnt

sie denn: Ich bin ein wip da her gewesen so steete an eren unde ouch also wolgemuot: als

solche hat sie fiir so frivole Scherze nichts iibrig. Mit ihrer weiteren Bemerkung: swer

kiissen hie ze mir gewinnen wil , der werbe ab ez mit fuoge und under spil wirft sie ihm

unfuoge vor und verweist ihn auf den Gesang') als das Mittel, einen Kula zu ervverben.

Schlieljlich nennt sie in diep^) — was Reimar wohl die Anregung gab, sie spiiter als

Rauberin zu bezeichnen (17 II) — und schlielit mit den vorher von ihm gebrauchten

Worten: der hab imz da (s. 14 II der Itahe im daz) und anderswd'').

Die beiden polemischen Strophen bilden dadurch eine Einheit. dafi in der ersten

Walther im Namen <ler Miinner gegen den Dichter jirotestiert, in der zweiten Reimars

Herrin im Namen der Frauen.

') wie hoch er den gruoz schatzte, zeigen auch seine Worte 56, 29; 49, 12 ff.

-) letzteres hat schon Paul Beitr. 8, 207 bemerkt.

') Reimar hatte Nr. 6 IV gesagt: sU ilaz si tnin oiifie stich; Walther greift diese Umschreibung

far ich auf: siienne ein irip ersiht sin ouge.

*) das Scherzhafte ist bei Reimar ausgezeichnet herausgebracht, indem er gar so ernst und pathetisch

tut: mill scclde gaii . . . git got ... tougeiiliche trageii (als ob ein Kufi binterdrein noch versteckt werden

miifite) . . . fiir graze sware . . . missetat 'Verbrechen" . . . unstelic man. Burdach S. 140 f. hat das verkannt.

6) liber ander spil s. Teil 1. S. 78 Anm. 1.

6) mill iliep schOn erkliirt von Burdach S. 141.

') C, die allein Walthers Strophe iiberliefert, beruht hier mit ihrem unmetrischen Zusatz lege es

anderswa auf einer andern Quelle als bei Reimars Lied, wo rii lege ez nur in AE steht, wiihrend C vn

trages, b vn trage es lesen.
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Reiraar ist die Anwoit auf diesen Gegenangriff niclit laiige .schuldig gel)lieben: sie

erf'oigt ill Nr. 15*). DaS sie sicli gegen Walther richtet, ist besonders in der zweiten

Strophe deutlich. Sie beginnt: Waz unmade ist daz ob ich des han gesworn das si

mir lieher si dan elliu wip. Dabei bezieht sich das Wort unmaze deutlich auf Walthers

Ausdruck verbieten {Bin man verUutet ... ein spil l-ial). Auch gesivorn (gleich darauf

an dem eide) hat Reimar in der Tat, s. seine Erkliirung: dock swer ich des sist an der

stat das uz wipUchen tugenden nie fuoz getrat (14 1); ebenso findet sich der Inhalt des

Schwures ofter in friiheren Liedern, so in dem von Walther angegrifienen Lied 13 III si

ist win osterlicher tac und lidns in minem herzen Hep: daz weiz er ivol, dem nieman niht

geliegen mac; das. Str. II ir kiinde nie kein wip gesclmden . . . also groz als umbe ein har;

ahnlich schon vorher, 6. V got weiz tool daz ich ir nie vergaz noch mir tvip geviel nie baz;

5 IV Wart ie manne ein loip so Hep als si mir ist, so miiez ich verteilet sin. — Wenn
Reimar fortfahrt: des setze ich ir ze i)f'ande minen Up, also seine ganze Personlichkeit fiir

die Wahrheit des Gesagten als Pfand einsetzt, so erwidert er damit auf den Vorwurf
Walthers, dafi er dne pfliht im Spiel zu hoch geboten habe (s. o. S. 6 f.). Und wenn er

erklart: sin gesach mln ouge nie diu baz ein hdhgemiiete kiinde geben, so bestreitet er

damit Walthers Urteil bezzer ware miner frouwen senfter gruoz und macht den Bezug
deutlich, indem er dessen Worte: sivenn ein wip ersiht sin ouge aufnimmt (s. o. S. 8).

In der dritten Strophe quittiert er den Rat, mit fuoge zu werben, den Walther
durch den Mund von Reimars Dame ihm erteilt hatte (14" II), indem er Walthers Vor-

gehen als tingefiiegen scAww^/" bezeichnet. Wenn er fortfahrt: si jehent daz ich ze vil ge-

rede von ir, so diirfte das kaum bedeuten 'daia ich von ihr zuviel rede', sondern 'dafi ich

ihr zuviel Vorzuge zuspreche, sie zu sehr ruhme' : dann bezoge es sich auf Walthers ver-

bieten. Im folgenden Satz: und diu liebe si ein liige diech von ir sage ist Hebe als

'Freude' zu fassen: tatsachlich hatte ja Walther die Freude, die Reimar uber den blofien

Anbiick der Geliebten empfinde, als etwas Mindervvertiges hingestellt. So er^ibt sich

auch ungezwungen ein Ubergang zum folgenden Gedanken: owe -man Idzent si den schnden
mir? Der schade, das ist eben die ablehnende Haltung von Reimars Herrin, die AValther

ironisiert hatte. Wenn Reimar schliefilich mit den Worten endet: si . . . liezen mine

frowen gun, so ist der unausgesprochene Gegensatz: 'statt ihr die Gabe, liebe zu erwecken,

abzusprechen und ilir erdichtete Worte in den Mund zu legen', wie Walther in Str. I

und II seines Angriifs getan hatte.

Somit wendet sich wohl auch die erste Strophe gegen AValther. Reimars Worte:
'wenn si mir Gnade erzeigte, so wurde ich von meiner Trauer fortan lassen und lieze

manege rede als ich niht horte fiir diu oren gdn' beziehen sich also gleichfalls auf Wal-
thers Strophen und bedeuten: dann konnte ich seinen Spott geruhig iiberliiiren, denn
dann ware der senfte gruoz von Walthers Dame weit ubertrofien, und ich brauclite mich in

fernere Polemik gar nicht einzulassen. So verbindet Reimar in diesem Liede in zierlicher

Weise erneutes Werben mit der Entschuldigung, dafi er so wenig von der Geliebten sin^t.

Ini Lied Nr. 14 hatte Reimar erkliirt: lob ich si, so man ander frouwen tuot, dazn

nimet eht si von mir niht fiir guot und sie darauf iiber alle anderen gestellt. Gegen solche

1) 3. Schmidt 72 f.; Burdach 150 f.; DRundschau 1902/03 S. 207 f.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 7. Abh. 2
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tJberschwenglichkeit wendete sich Walther in Nr. 14*. Nunniehr, in Nr. 15* (53, 25)')

geht er dazu iiber, zu zeigen, wie man loben solle. Ferner: in Nr. 14 hatte Reimar vom

Diebstahl eines Kusses getraumt: Walther liela in 14* Keimars Herrin gegen soldi frivole

Absichten entriistet Verwahrung einlegen. Jetzt, in Nr. 15*, zeigt er, wie man nach den

Worten von Reiniars Herrin l-iissen mit fitoge uerhen konne: nicht durch Diebstahl, son-

dern durch Leihen. Im einzelnen stellen .sich diese Beziige in folgender Weise dar: die

Versicherung gem ich in alien dienen sol: dock hdn ich mir disc lU erkorn ist gegen

Reimar 14 I gerichtet, der seine Dame auf Kosten der ubrigen gelobt hatte*). — ein

ander weiz die stnen uol fahrt Walther fort und denkt dabei ofFenbar an Reimars Worte

(ebda.) lob ich si so man ander fronwen tuot, dam nimet eht si von mir niht fiir guot; es

ist also wohl zu erganzen 'und wei^ daher genau, was sie fiir guot nimet und was nicht'.

^ die lobe er dne mtnen zorn: wie ihii Walther selbst vorher (14* I) bei Reimars iiber-

triebenem Lob (Nr. 13 und 14) empt'unden hatte. — hah ime ids unde wort mit mir ge-

meine: wie Walther die wise Nr. 14* mit Reiniars wise Nr. 14 gemeine gehabt hatte und

diu tvort vom kiissen (14 V) hier variiert. — loh ich hie, so lobe er dart. Darin liegt

eine Herausforderung an Reimar, der zuvor das lop anderer allzu veriichtlich behandelt

hatte (14 I), .sich im Lobe mit Walther zu messen. Diese Herausforderung hat Reimar

angenommen: sein Preislied Nr. 16 ist die Antwort. Deshalb hat Walther von diesem

Preislied spater im Nachruf 35 "^ I (82, 24) den Ausdruck gestriten gebraucht: tmd hetest

niht ivan eine rede gesungen, 'so wol dir, wip, wie reine ein nam!' du hetest also gestriten

an ir lobe daz elliu imp dir gndden solten biten. — Str. II biingt den Anfang des Lobes

ihrer Schonheit und bricht dann mit den Worten ab: oue ivaz lob ich lumber many much

ich mir si ze her, vil I'thte ivirt mins mundes lop tnins herzen ser. Das kehrt seine Spitze

wieder gegen Reimar, der trotz ubermiifsigem Lob (in Nr. 14, vgl. 15 II Waz unmdze ist

daz) bestandig iiber seinen Herzenskummer zu klagen hatte*). — In Str. Ill wird Reiniars

Kufediebstahl in ein ehrliches Kufileihen gewandelt: so zeigt Walther an einem prakti-

schen Beispiel wie man mit fuoge wirbt und zugleich mit ander spil, d. i. mit Gesang*):

sein lop der Geliebten ist dieses spil^). — Die vierte Strophe schlielst wieder mit einem

bezeichnenden Hinweis auf Reimars verhohntes Vorbild 14 I: stvann ich der lieben stat

gedenke, das nz einem reinen bade trat: denn diese realistische Vorstellung schlieSt sich

im Wortlaut nahe an das idealistische Lob Reimars: sist an der stat das uz tdpllchen

tugenden nie fuoz get rat.

In die Nachbarschaft des vorhergehenden Liedes diirfte auch Nr. 15'"') gelioren,

dessen Schlufi das Gegenstuck zu Walthers Angriff in 14* I darstellt. Hatte Walther

') nach Burdach ein spiiteres Lied (S. 163; 9. auch S. 151); s. auch Burdach Beitr. 8,464. Auch

Wilmanns Leben* S. 206 behandelt es unter den spiiteren, weniger iharakteristischen Liedern. — Erklg-

rung einzelner Stellen bei Singer WSB. 180,29; K. Zacher Beitr. z. d. Ph. S. 305ff.; Schdnbach Zeitschr.

39, 352 und WSB. 145, 55 ff.

*) vgl. Wolframs Tadel: Wh lop hinket ame spat sircr alien fronwen sprichet mat ilurch sin eines

fromcen, Parz. 115, 5f. ') deshalb erwidert Reimar spater (Nr. 35 II) auf diese Bosheit, s. u.

*) 8. Teil I S. 78 Anni. 1.

*) spil auch im Sinne von 'Scherz'. Denn wenn man auch ihm wegen des kiissens, das er geliehen

haben will, den Vorwurf der unfuofie hatte niachen wollen, so hiitte er eiwidein kOnnen. er ha be nur an

das 'Kissen' gedacht: das i?t die innere Rechtfertigung t'iir das von Lachmann abgelehnte Wortspiel.

*) Burdach S. 119f. behandelt das Lied unter denen der ersten Periode.
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doit das mat, das lieimai- den iibrigen Frauen erklart hatte, blols abgewehrt, so lafit er

hier durch die Frau selbst Reimar mat setzen : Sit daz im die besten jdhen daz er also

schone kilnne leben, so han ich ouch im vil ndken eine stat in mtnem Iterzen gehen, da noch

nieman in getrat. si hdnt das spil verlorn, er eine tuot in alien mat. Der Reim-

anklang an Reimars am Schlufs des vorhergehenden Absatzes zitierte Worte (14 I) ist

wiederuni ganz deutlich (Burdacb S. 121); ebenso, dafi daz spil die Erinnerung an Wal-

thers erste Polemik wecken soil {Ein man verhiutet . . . ein spil 14" I). Wenn Walther

die Frau schlie§lich entscheiden lafit: er eine tuot in alien mat, so kehrfc sich das gegen

Reimars allzu selbstbewufiten Ausspruch in Nr. 8 IV ivils aher eines rede vernemen, so lie-

gent si et allc unde han ich eine tvdr. Naturlich hat audi das Reimar nicht ruhig hin-

genommen: Nr. 33 V legt er seiner Herrin (wie Walther der seinigen) die Worte in den

Mund: Alle die ich ie vernam und hdn gesehen, der keiner sprach so wol noch von mben
nie so ndhen^). Dai Reimar in spaterer Zeit Walthers Lied kennen lernte, verrat auch

Nr. 30*): ist ez war und lebt er schone als si sagent und ich dich hcere jehen (30 I)

erinnert an Walthers Str. V: Sit daz im die besten jdhen daz er also schone kunne leben

(s. Burdach S. Ill); ebenso 30 II: demst also daz manz versagen sol an W. Str. Ill: wan
deichz im muoz versagen. — Die Absicht des Ganzen ist, zu zeigen: Walther hat mit

seinem Lob Erfolg erzielt, Reimar mit dem seinigen nicht.

Walthers Spott iiber das verbieten Reimars (14* I), der Vorwurf, dais er seine Ge-

liebte auf Kosten der anderen Frauen geruhmt habe^) (das.), schliefilich die Herausforde-

rung: lob ich hie, so lobe er dort (15* I) haben Reimar zuni Abfasseii seines Preisliedes

(Xr. 16) veranlalit: nu hdn ich es beidiu schaden unde spot: dieser spot war von Walther

ausgegangen, der ja das Mifsverhiiltnis zwischen Reimars Erfolgen und seinem Lob ironi-

siert hatte. Den Vorwurf diu liche si ein liige diech von ir sage, der ihm nach 15 III ge-

macht worden war*), greift er hier nochmals aui': Die hohgemuotcn zihent mich, ich minne

niht so sere als ich gebdre ein wip (Str. II) und widerlegt ihn durch sein Lied, wie er zum
Schlusse selbst betont (Str. V). Die Beteuerung, daz si ihm lieber si dan elliu wip, in

der andere, d. i. Walther, eine tmmd.ve erblickt batten (Nr. 15 II), wird nochmals wieder-

holt: und si vor aller iverlde hdn (Str. IV); und vor allem: mit dem Preise der gesamten

Frauen welt (Str. Ill) reinigt sich der Dichter von dem Vorwurfe, seine Herrin auf Kosten

der iibrigen gelobt zu haben.

Ganz deutlich scheint mir, dafi Walther hierauf mit seinem Preislied (Nr. 16*,

56, 14) geantwortet hat. Wenn er erklart: dne groze miete tuon ich daz. ivaz tiold ich

ze lime'!? si sint mir ze her: so bin ich gefiiege, und bite si nihtes mer ivan daz si

') aucti die Worte 3S 1 ilen verspriclie ich sire, niht (lurch wif/efUcfien liaz wiiii durcli mines libes

ere beruhen wohl auf der Aufierung von Walthers Dame Nr. IS^ III (114, 9) (jerne het ichz nil fietdn wan
deichz im muoz cersaqen and wibes ire sol heiiiui (Burdach S. 120). — tlbrigens hat Reimar auch fiir

sein lied Nr. 27 V (157, 37) schon au.s Walthers Frauenlied Nr. \b^ (114, 4) die VVendung genomraen waz
hilfet daz? (s. Burdach S. 121).

2) Walthers Ton ist derselbe wie Pscudo- Reimar 182, 34 (Burdach S. 119; I'lenio Beitr. 43, 91

Anm. 3). Ober die Unechtheit des letzteren Liedes s. Teil 1 S. 75; II S. 64.

') Waz unmaze ist daz usw. (15 II); daz ich zc vil (jcrcde von ir (III); iliii liebc .si ein liiye diech

von ir sage (das.). *) s. Walthers Verspottung des Ausdrucka si ist win osterlicher tac (14» I).

2*
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mich griiezen schone, so ist das alles auf Keimar gemQiizt; denn dieser war niclit ge-

fiieyc gewesen; er hatte niclit nur vom Stehlen eines Kusses geredet (14 V) und dadurch

Waltheis Mahnung der tcerbe ah ez nut fttoge^) (14* II) veranlaSt, sondern gleich darauf

(16 I) sogar erkliirt: ichn gelige herzeliebe hi, son hat an miner froide nieman niht.

Demgegeniiber ist Walther wohlerzogen: er verlangt nichts, als dala die Frauen ihn griie-

zen schone, d. i. den senften gruoz, den er sclion friiher (14" I) iiber Reiniiirs Freude am
bloljen Anblick der Geliebten gestellt hatte. Aber auch der Eingang des ganzeu Liedes

kehrt sich wohl gegen Reimars Preislied (16), und zwar gleichfalls gegen dessen Ein-

gang. Reiniar hatte begonnen: Waz ich nu niuwer mcere sage, desn darf mich nieman

frdgen . . . die friunt verdriuzet miner Mage, des man ze vil gehoeret, dem ist allem so.

Demgegeniiber tritt Walther als der Mann auf, der Neues zu sagen weifi und daher auf

ein freudiges Willkommen Anspruch hat (anders als Reiniar, dessen stets wiederkehrende

Klagen selbst die friunt verdriuzet I): Ir stilt sprechcn idllekomen : der iu mare hringtt,

daz bin ich. Und wenu er fortfiihrt: allez daz ir habt vernomen, daz ist gar ein ivint:

nu frdget mich, so liegt darin doppelte Bosheit; denn er ubertragt das, was Reimar

selbst einst von der Wirkungslosigkeit seiner rede bei der Geliebten beklagt hatte (min

rede diust noch gar ein ivint Nr. 11 V), auf die Wirkungslosigkeit des Reimarschen Preis-

liedes beim ganzen Publikum^) und persiffliert Reimar, der gestanden hatte 'nach Neuig-

keiten darf mich nieman frdgen^ mit der Aufforderung: nu frdget mich^). Reimars und

Walthers Preislieder sind also im Wettstreit entstanden: deshalb gfbraucht \Valther den

Ausdruck striten sowohl von seinem eigenen Liede (in diesem selb.st, Str. Ill nu waz hulfe

mich oh ich unrehte strife) wie auch von dem seines Rivalen (SS** I dti hetest an Ir lobe

also gestriten). — Ohne polemische Absicht greift er schlie&Iich die Wendung Reimars

sist von mir vil unverldn (Xr. 10 III) in seiner letzten Strophe fast wortlich auf: diust von

mir vil unerMn*).

Dala Walther somit sein Preislied in Hinblick auf das Preislied Reimars gedichtet

hat, halte ich fiir sicher. Schwierig dagegen ist es, zu bestimmen. wann das geschehen

ist. Vor Reimars Tode doch wohl; denn es fiillt schwer anzunehmen, date der Dichter

') worauf Reimar Walthers Angriff prompt als u iiiiefue<ien .schimpf bezeichnet batte (15 111).

*) was Reimar wohl veranlaSte, es sp5,ter zweimal (21 IV und 23 I) als daz beste dag iemau ye-

sprach od iemer hk- getuot zu bezeichnen und sich auch noch von der Herrin best^tigen zu lassen: Alh
die ich ie vernam . . . der keiner sprach so wol noch von wiben tiie so nahen (33 V).

') darum steben, well im Kontrast /.u Reimar sjebraucbt, die Pionomina ich und mich so nach-

drucksvoll im Reiite.

*) dafi diese Strophe zum ganzen Liede gehOrt, hat zuletzt Wallner Beitr. 35, 197 ft', mit Recht

betont. Den Beweis ergibt, was bisher ubersehen ist, der Umstand, dafi .sS,mtliche Reime dieser Strophe

aus Echos der vorhergehenden bestehen: hiin : unerhhi 1. 8 ^o getdii : I'erstau V 2. 4; tvil : til 2. 4 =
wil : vil V 6. 7; miiot : ttiot 6. 7 '^ gtiot : tuot I 6. 7; vcrscren : bekcreii 5. 8 vgl. her : mer II 6. 7. Das

Echo erscheint also dreimal an anderer Stelle der Strophe als der erste Reiraklang. Aber die zuletzt

angefiihrte Entsprechung ist nur mangelhaft: Reimars beingeschliffene Technik hat nie zu solchen Not-

behelfen greifen miissen. — Den Versuch Wallners (das.), dem Liede eine andere strophische Form zu

geben, vermag ich dagegen nicht gliicklich zu iinden. Er mufi die urn hundert Jahre iiltere Lberliefe-

rung in Ulrichs Frauendienst dem 'Volksmund' zusehieben, obwohl die zwei unbedeutenden Varianten

dai'iir wahrhaftig nicht zeugen, obwohl er das Lied nicht viel friiher als Ulrichs Zitat ansetzt und ob-

wohl die Kenntnis des Liedes dem Dichter, der doch seinen Walther ebenso wie Reimars und Morungens

Lyrik (s. Tail II S. 58 ff.) ausgezeichnet im Kopfe hatte, gewifi nicht durch einen bolen iibermittelt zu

werden braucbte. Er mufi C bevorzugen, obwohl die Oberlieferungsverhaltnisse solchem Versuch durch-
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seine Polemik gegeii das Preislied iiber das Grab des Rivalen hinaus fortgesetzt habe,

nachdem er es gerade am Grabs so vornehm gewurdigt hatte. Die unmittelbarste Wir-

kung ubteu die Beziige wohl, wenn er es kurz iiacli dem Bekanntwerden von Reiniars

Lied verfalSte. Aber damit kiimen wir, da Reimars Lied vor seine Totenklage auf Herzog

Leopold, also vor den Sommer 1195, fallt (s. Teil II S. 57), wohl auf eine allzu fruhe Zeit;

denn Walther singt hier voll Selbstgefuhl und blickt bereits auf weite Wanderungen zu-

riick, weshalb man mit Vorliebe an die Zeit der Riickkehr nach Osterreich denkt und es

etwa bei der Vermiihlung Leopolds VI. mit Anna Komnena, also i.. J. 1203 vorgetragen

sein lalat^). Beiden Erwagungen wiirde man gerecht, wenn man annimmt, dafi Walther,

von seinen fernen Fahrten nach Wien i. J. 1203 heimkehrend^), gewahrte, welche Be-

riihmtheit das Lied Reimars hier erworben hatte^), und dadurch bewogen wurde, ein

Gegenstuck zu dichten, das, weil es nach erneuter Bekanntschaft entstand, den frischen

Eindruck unmittelbarer Beziehung erregt*). — Uber die Fortsetzung des durch Walthers

Worte: allez das ir halt vernomen, das ist gar ein ivint geschiirten Streites, wer besser

zu loben verstehe, s. u. zu Nr. 33. 35 und 35*.

Walthers Lied 23" (52, 23)') enthalt die Stelle (Str. Ill): lide ich not und areheit

(dieser Vers ist wortlich aus Reimar Nr. 6 II entnommen, Burdach S. 154), die Mag ich

aus ungunstig sind: in Zeile 2 und 4 aoUen urspmnglich Vierer gestanden haben; aber C bietet in Z. 2

allerdings Vierer, 1 Fiinfer und 1 neutralen Fall (mi), in Z. 4 aber nur einen Vierer, 3 Funfer und 2 neu-

trale Falle (daz ist und die ich). Ferner soil in Z. 5 der Zweier echt sein; aber C bietet 4 Zweier (dar-

unter 1 mit Auftakt), 1 Dreier und 1 Vierer; dafiir stehen in Z. 6 wieder 3 Dreier (1 mit Auftakt),

1 Zweier und 2 Vierer. Wer wird darnach C eine besondere Autoritat beimessen wollenV Auch ist es

doch glaubhafter, dafi die Vierer in Z. 2 und 4 nach dem Muster der echten Vierer in Z. 1. 3 gebildet

wurden, als da6 der 'Volksmund' zwei von den Vierern in Funfer gewandelt hatte. Endlich spricht

auch der von Wallner der tjberlieferung abgerungene Text nicht zugunsten seiner Annahme: Z. 5 ist

ohne abur ganz abrupt; Z. 10 scheint mir der Singular tiiarc nicht so gut zu passen wie der Plural,

s. auch Keimar 16 I niuwer mcere; Z. 13 f. wurde man umgekehrt erwarten: ze richeme lone bin ich in ze

nidere; Z. 29f. ist die Wortstellung ungewbhnlieh hart; Z. 37 ist das eliminierte rehte wohl unentbehr-

lich; Z. 46 vereinigen sich Wortstellung und Metrum zu einer grellen Dissonanz. Ich vermag daher auch

Plenio Beitr. 43,64 Anm. 1 nicht zuzustimmen, wenn er zwei von Walther herruhrende Fassungen annimmt.

') so Wilmanns Leben^ S. 1(19. 169. 185. 218: Burdach Walther I S. 57 ('falls man nicht wegen

der vielen gesehenen Lander, V. 30, eine spatere Entstehung anzunehmen geneigt ist'); Hermann Fischer

Germ. -rem. Monatsschr. 7, 157 f. — Nickel Sirventes S. 21 ff. entscheidet sich wegen der von ihm ver-

rauteten Beziehung auf Peire Vidals Scheltstrophen fiir etwa 1197, wahrend Schultz-Gora (Litbl. 29, 321 ff.)

bis auf 1195 zuriickgeht (ohne jedoch 1197 ganzlich auszusihlieGen). Dagegen wieder Wallner Beitr. 35,

202 f., der in dem Gedicht Walthers reifste Art erkennt und es deshalb kurz vor Ulrichs Zitat Frauendienst

S. 240 (also kurz vor 1227) ansetzt. Das ist aber viel zu spat, denn weder 58, 21 noch gar 52, 23 oder

48, 38 kann man sich von Walther im Greisenalter gesungen denken, und doch sind all diese Lieder

spiiter entstanden als sein Preislied, wie die Riickbeziehungen auf dieses lehren, s. Wilmanns Leben''

S. 185 und zu III 75 sowie Lachmann zu Walther 53, 17.

') denn fiir Wien spricht trotz Wallner doch wohl das her 56, 39 (Wilmanns Leben'^ S. 169).

') die ergibt sich ja schon aus Walthers Zitat in seinem Nachruf

*) wenn ich es also als Nr. 16" unter Reimars Lieder cingereiht habe, so soil damit nur zum Aus-

druck gebracht werden, da6 es nach Reimars Nr. 16 entstanden ist, keineswegs aber, da6 ich es vor

Reimars Nr. 17 ansetze.

^) Burdach S. 152 behandelt es unter den Liedern aus der Peiiode der Selbstiindigkeit; Wilmanns

Leben^ S. 207 zahlt es den spiiteren, weniger charakteristisehen zu. Ober die Strophik s. Plenio Beitr. 42, 442

Anm. 2, der wegen des Baues folgende Reihe statuiert: 69, 1 — 70, 1 -^40, 19— 52, 23 (= 23").
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vil hleine: mine zit al dne, fiab ich die verlorn, daz ist mir leit. Dazu bemerkt Wil-

inanns: 'Keimar ubertrumpft Walther: daz si d'i sprechent von verlorner areheit, sol daz

der miner einiu sin, daz ist mir leit . . . doch gap ichz wol als ez da lac' (Nr. 24 IV).

Ich setze deshalb Walthers Lied uumittelbar vor dem Keiniars an*), ohne jedoch ganz

sicher zu sein, ob die umgekehrte Stellung nicht ebenso moglich ist. Auf alle Fiille aber

ist Walther 23"*) nach seineni Preislied (16") gedichtet, denn die Worte: Miner froiven

darf niht tvesen leit, daz ich rite und frdge in frimediu lant von den wiben, die mil uerdc-

Jceit lebent beziehen sich gewifi, wie bereits Lachmann (zu 53, 17) und nach ihm noch ein-

mal Schonbach (WSB. 145, 55) vermutet haben, auf dieses.

Scharfsten Spott kehrt Walther in Nr. 24" (72, 31) gegen Reimar. Die Strophe ist

bekanntlich sehr iihnlich Reimar Nr. 17^). Von hier wird Walther auch die Anregung

geschopft haben, Reimar zu parodieren. Denn Reimars Klagen: so gewinne ich noch daz

hdr daz man in wizer varwe selien mac und ir geivaltes tdrde ich grd haben wohl Wal-

thers Spott provoziert*). Er antwortet also so, wie Reimar nach seiner Meinung auf den

zoi'n der Herriu (17 IV. V) und auf ihren geivalt (17 1. IV) hiitte antworten sollen: indem

er ihr wirklich so sere drotit (17 III). Die Ausfiihrung im einzelnen ist ein Meisterwerk

literarischer Bosheit; denn das Ganze wimmelt von Anspielungen auf Lieder Reimars.

Zuni Dank fiir sein Lied verlangt Walther von den guoten liuten: so suln si niinen

kumber klagen: das ist Hohn auf Reimars bestiindigen Kummer (vgl. z. B. daz ich min

leit so lange Mage, des spottent die, den ir gemiiete hohe stat 24 II: statt dessen verlangt

Walther Teilnahme). — Hceret wunder, trie mir ist geschehen von min selbcs arebeit:

Reimar hatte gefragt: hwrent wunder, kan si alsus werben? (23 IV) und beteuert: wil ich

liegen, sost mir tvunders vil geschehen (24 II); auch der Ausdruck arebeit ist bei Reimar

beliebt (24 IV; 19 III u. o.). — Mich enwil ein mp niht an gesehen: Reimars Geliebte

hatte dem Dichter sagen lassen: bit in daz er verber rede dier jungest spraeh zc mir: so

mac ich in an. gesehen (22 IV). — Auch daz ir muot so hohe stat ist eine Floskel Rei-

mars: wan daz mir der muot des hohe stat (19 II). — scheide ich mich von ir also:

Reimar 17 V wcenet si daz ich den muot von ir geschcide umb also lihten zorn. — nimet

si mich von. dirre not, ir leben hat mtns lebennes ere : sterbet sie mich, so ist si tot: eine

komplete Umdrehung Reimarscher Gedanken. Dieser hatte erklart: ich muoz wol sorgen

umbe ir leben: stirbet si, so bin ich tot (24 III). Waltlier hingegen zeigt, waruni sie

Grund hat, urn sein Leben zu sorgen, und gibt die Begriinduug, indem er mit den Worten

') (lann mag auch iiiniiec wiinneclicher tac Reimar Nr. 2t I durch miner tciin nerlichen Inge

Walther Nr. 24» III angeregt sein, wahrend Walther hier von Morungen 128, 15 beeinflufit ist (Wil-

manna zur Stelle).

') ebenso wie Walther 48, 38 {ich sane hie vor den froweii umbe ir bloien grttoz 49, 12), .«. Wil-

manns Leben' zu III 75.

') noch niiher steht Pseudo- Reimar 185, 27, der aber offenbar durch Walthers Lied angeregt ist,

s. Teil 1 S. 78 f. Ober Melodie und Strophenbau s. I'lenio Beitr. 42, 488. Sonst a. noch Wilmanns Leben'

S. 451 (zu III 70. 74).

*) dazu andere Stellen wie daz ich min li-it so lange Mage, des sjMtlent die den ir gemiiete hohe

.sttit (24 II); 7'/t>i rede der liutc tuot mir wi: da enkan ich niht geditlteclichen ztto gebaren. nu tuont

ail allr de.'ite mc: si fragent mich ze vil von miner froiven jaren, und sprechent tfelhcr tage si si, diir

daz ich ir so lange bin geiresen mit triiiwen bi; si sprechent dm es mohte mich rerdriezen (18 IV). So

reizt Walther Reimars Geduld und steigert seinen Verdrufi.
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Reiniars in der langst beobachteten Weise spielt, wobei die Vorstellung, dais er irifolge

ihrer Hiirte noch sterben wird, gleichfalls duich Reimar angeregt ist (ie dar under muoz

ich gar verderben 23 IV). — Sol ich in ir dienste icerden alt . . . so ist min hdr vil Uhte

also gestalt: Reimar hatte geklagt (s. o.): ir gewaltes ivirde ich grd . . . so gewinne ich

noch daz hiir, daz man in icizer varwe sehen mac (17 IV. V).

Ich glaube, Walther spricht hier als Reimar, wie er friiher (14*) im Namen von

Reimars Herrin gesprochen hatte; daher die Entlehnungen aus dessen Liedern, daber das

ahnliche Metrum; und daber Reimars spiitere Polemik gegen die Leute, die seine Not

mit valschen mceren Magent (32 I).

Wenn man die dargelegten Beziige anerkennt, so wlirde sich ergeben, daS Waltbers

Parodie nach folgenden Liedern Reimars entstanden sein mu6: 17. 19. 23. 24; anderseits

aber vor Xr. 30 (s. u.) und 32. Und wohl auch scbon vor Nr. 25, wenn ich dessen Ein-

gang richtig deute (s. zu diesem).

Damit entschwande allerdings jede Moglichkeit, das Gedicht, wie dies Plenio Beitr. 41,

123 f. tut, als einen spateren Nachklang von Wolframs verlorenem Scheltlied zu fassen.

das Walther 'bald nach seinem Eisenacher Zusammenleben mit Wolfram um 1207 in

Meifien' gedichtet hat*). Aber gegen solch spaten Ansatz scheint mir allerlei zu sprechen.

So die Annahnie, dafi er erst vier oder fiinf Jahre nach Wolframs Lied^) zu einer ahn-

lichen Scheltrede veranlafit worden sei. Ferner die Erwagung, dais Waltbers Lied jeden-

falls am uumittelbarsten wirkte, wenn es kurz nach den von ihm parodierten Liedern

Reimars herauskam, wiibrend er Jahre spiiter fiir die mannigfachen bosbaften Einzelheiten

bei seinen Horern kaum mehr auf Verstandnis hoffen durfte und um 1207 auch schwer-

lich Veranlassung hatte, gegen den einstigen Rivalen literarisch anzukiimpfen: liohnische

Polemik iibers Grab hinaus, an sich weder vornehm noch aktuell, wiire nach Waltbers

beiden Klagen um den Toten menschlich ganz unverstiindlich. Als positives Zeugnis fiir

eine friihere Abfassungszeit scheint mir namentlich die Beziehung zu Reimar Xr. 30 ins

Gewicht zu fallen. Denn der Gedanke: 'wenn ich den Geliebten nicht singen heifie, so . . .

verfluochent mich die liute daz ich al der werlte ir froude nime' (Str. IV) ist der Frau

wohl kaum von ibrem maisvollen und zarten Dichter eingegeben, sondern von dem un-

gestiimen Walther (herre, waz si flUeclie llden sol, swenn ich ni'i laze niinen sane 72, 5).

Ich denke mir also Waltbers Parodie nicht allzulange vor Reimars Tode entstanden,

in den .lahren, in denen die Fehde zwischen beiden Dichtern wieder lebhafte Formen an-

genommen hatte (s. o. zu 16" und unten zu 35"). Ob Wolframs Scheltlied dabei Pate

gestanden haben kann — ein an sich gewiS verlockender Gedanke — , liefie sich erst

sagen, wenn wir Reimars Todesjahr sicher ermitteln kcinnten^). Die Spuren der Einwir-

kung Morungens (Wilmanns Einl. zu 72, 31 und zu Z. 72, 17), die Plenio vermutlicli

veranlalst haben, Waltbers Parodie nach Meifien zu verlegen, konnen doch auch auf blolser

literarischer Beeinflussung beruhen.

') Burdach setzt es S. 108 iiu allgemeinen in die spatere Zeit (uber die Form S. 150. 169); vgl.

auch Beitr. 8. 464. Rieger dagegen (Zeitschr. 47, 60) vermutet 'anno 1200'. — Sonstiges: Paul Beitr. 8, 181

:

Plenio das. 41, 51; 42, 488; 43, 91; Jellinek das. 43, 25 f.; Wilmanns Leben^ S. 451 (zu 111 70. 74).

') denn dieses setzt Plenio ebenda friihestena Ende 1202 oder Anfang 1203 an.

*) man pflegt jetzt 1203 anzunehmen, s. Wilmanns Leben^ S. 109. 174. 182 und Michels das. zii

II 320. Doch beruht das nur auf ansprechenden, aber unsicheren Kombinationen. Den einzigen festen

Anhalt gewiihit noch immer nur die Erwiihnung in Gottfrieds Tristan 4777 tt'.
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Dec Eingang von Reimars Lied Nr. 2b entlialt wohl einen realen Bezug. Wenn der

Dichter beginut: Mich hwhet das mich lange hoelien sol, daz ich nie icip mil rede verlos.

sprach in iemen anders danne wol, daz tvas ein schult diech nie verlcos, so bezieht man das

ungezwungen auf Walthers Parodie 24'. Audi das Lob, das Reimar der Geliebten in

diesem Lied (Str. Ill) gibt. erhalt seinen Uintergrund durch die Beziehungen auf friiliere

Autserungen Walthers. Wenn er betont: diust hohgemuot, so erinnert das an seine friihere

o-e"en Walther gerichtete Beteuerung: sin gcsach min ouge nie diu baz ein hohgemUete

lUinde gehen (15 II); wenn er fortfahrt: imd ist so schwne daz ich si da von vor andern

wiben kroinc, so dient das ebenso der Abwehr der indiskreten Fragen nach ihrem Alter

und der gleichen durch Walthers Parodie angeregfcen Vorstellung. wie es auch bestimnit

ist, zu zeigen, da6 der Dichter trotz Waltlier') an seinem verbieten festhiilt und alien

anderen Frauen nach wie vor mat spricht; und ebenso ist das neuerliche Betonen ihrer

tugende ein bewufjtes Zuruckgreifen auf den von Walther angefochtenen Preis ihrer ^m-

gende in Nr. 14 I.

Vielleicht liegt auch in Nr. 29 VI ir gruoz mich minnecliche enphie ein Bezug auf

Walthers Anspruch (14' I) bezzer wcere miner frouwen senfter gruoz vor.

Reimar 30 hat den gleichen Strophenbau wie Walther 91, 17 (Lachmann z. St.).

Inhaltliche Beziige fehlen, man mufste denn in Walthers Worten 91, 17 hei ivaz dir danne

frdiden bringet so si sunder wer vor dir gestdt eine Erinnerung an Reimar 17 III niemer

uirde ich dne iver finden woUen. Jedenfalls war aber, wie die bisherigen Eriirterungen

gezeigt haben, Walther zu der Zeit, in der Reimars Lied Nr. 30 bekannt wurde, iiber die

Jahre der 'Schulexerzitien' (Plenio Beitr. 42, 428 Anm.) langst hinaus. Entweder ist also

die Beurteilung dieses Stiickes als 'Seminararbeit' falsch, oder es ist nicht von Walther:

ich o-laube mit PfeifFer das letztere, zumal die beiden Dichter sonst niemals den gleichen

Ton ohne inhaltliche Bezuge polemischer Art verwendet haben-). — Die Besorgnis der

Frau so verfluochent mich die liute (30 IV) ist durch Walthers sumerlaten -Lied ange-

regt: Herre, ivaz si fliieche liden sol (24* III), s. o. S. 15.

Nr. 32 I ivcer ich so scelic so si sagcnt, ich gcschante an ir die mich do jagent uz

liebe in leit und mine not mit valschen mceren Magent: indem Walther in der Maske

Reimars (s. o. S. 15) gefordert hatte: so suln si mincn kumber Jclagen (24» I) hatte er

wirklich dessen not mit valschen mceren zu Magen gewagt') und ihn damit uz liebe in leit

gejagt. Wenn ihm die Geliebte Gewiihrung schenken woUte. dann ware Walthers Spott-

lied wiikungslos gewordeu, geschant.

In Nr. 33 greift auch Reimars Geliebte in die Polemik ein. liir Zeugnis: Alle die

ich ie vernam und hdn gesehen, der keiner sprach s6 wol noch von tviben nie so ndhen

(Str. V) zeigt nicht nur, data sein einstiger Neid auf so manchen anderen, daz si in so

M von dem Widerspruch Wolframs (Parz. 115, 5 ff.) hat Keimar kaum iiiehr gehSrt, denn die be-

treflfenden Verse sind zur Zeit des Abschlusses von Buch VI, al?o fiiihestens Ende 1202 oder zu Anfang

1203 gedichtet, s. Stosch Zeitschr. 27, 313ff.; Plenio Beitr. 41, 119.

2) denn 182, 34 {— Walth. 113, 31) ist ein Pseudo- Reimar, s. Teil 1 S. 75; 11 S. 64.

') 'die vahcheii mare (195, 18), mit denen die SpStter seine Not beklagten, mOgen vielleicht Paro-

dien seiner weinerlichen Poesie gewesen sein: vgl. Morungen 133. 16 ich furhlc der schimpfeBre sorn'

liurdach S. 127.
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gerne siht, durch daz er wot sprechen lean, grundlos war*) und daS er recht hatte mit

seiner Annahme, nils aber eines rede vernemen, so Uegents alle und hdn ich eine war (8 IV),

sondern widerlegt auch die Aufierung, die Walther selbstbewufit seiner Dame in den Mund
gelegt hatte: si hunt daz spll verlorn, er eine tuot in alien mat (15'' V). — Mit der an-

scliliefienden Fiage waz nil ich des lobes? deutet Reimars Herrin vielleiciit auf die um
das Idben entbrannte Polemik (s. o. S. 10. 13).

Auch der Gedanke Nr. 34 I erkande si der valschen nit, has fuoyte si mir heiles tac

erklart sich am einfachsten, wenn man einen Bezug auf Walthers sumerlaten -Lied (24*)

anniramt: sie solle lieber gewahren, als sich dem Spott iiber ihr Alter aussetzen.

Nr. 35 wendet sich ganz offen gegen Walther: ich solte iu Magen die meisten not,

niwan daz ich von icihen iibel niht reden kan (I) klingt im ersten Teil an Walthers Satz

su sidn si minen humber hlagen, (24'' I) an, wiihrend der zweite auf den ganzen Inhalt

dieses Liedes geht; ebenso wie die Bemerkung in Str. II: bezzer ist ein herzeser dann ich

von wiben misserede. ich tuon sin niht. si sint von allem rehte her, die den Tadel noch

dadurch scharft, da6 sie sich Waltherscher Worte bedient: 15'' II mach ich mir si .:e

her, vil lihte wirt mins mundes lop mins herzen ser*), die dieser in einem Liede ge-

braucht hatte, auf das er wegen der Kunst des lobes besonders stolz war (lobe ich hie, so

lobe er dort 15* I). — Ebenso ninimt Reimar in der letzten Strophe gegen Walther Stel-

lung: Ich bin tump daz ich so grozen hiimber klage erinnert wieder an das kiimber klagen

bei Walther 24** I und verurteilt die ganze Tendenz dieses Liedes.

Die Antwort auf diesen letzten Angriff Reimars ist Walther nicht schuldig geblieben

:

sie erfolgte in Nr. 35* (58, 21)*). Die losen scheltent guoten iviben minen sane und jehent

daz ich ir iibel gedenke: das geht auf Reimars eben zitierte Vorwiirfe in 35 I. II. Wenn
Walther fortfiibrt: si pflihten alle uider mich und hahen danc, so greift er wieder einen

Ausdruck Reimars auf, der 24 II gesagt hatte: daz gelte ein ouge und haber dock danc;

ebenso behauptet er mit dem Hinweis auf sein Preislied*) 16*: siver tiuschen wiben ie

gesprceche baz stolz dessen Vorrang vor Reimars Preislied 16, das dieser geriihmt hatte

als Daz beste daz ie man gesprach od iemer me getiiot (23 I; fast wortlich ebenso

21 IV). Indem er den ihm gemachten Vorwurf auf haz unde nit zuriickfiihrt, hat er

wohl Reimars Bekenntnis im Sinne: Ich iveiz manegen guoten man an dem ich nide daz

si in so gerne siht durch daz er ivol sprechen kan (Nr. 8 IV) und auf den verlogenen

munt, den er dem herren des hazzes und nides beilegt, ist er wohl durch die Angabe

Reimars Nr. 15 III si jehent . . . diu liebe si ein liige diech von ir sage gekommen, zumal

Reimar die Worte der Rivalen als Liige bezeichnet hatte: wils aber eines rede vernemen,

so liegent si et alle unde hdn ich eine war (Nr. 8 IV, also in demselben Liede, in dem

er seinen nit auf die anderen eingestanden hatte). — Mit dem Schlusse des ganzen An-

*) wie auch die frfllieren und spateren Anfalle von Verzagtheit, Nr. 11 V; 13 IV; 20 III.

') s. Burdach S. 151.

') auch Burdach S. 152 und Wilmanns Leben' S. 207 setzen dieses Lied unter die spateren. Ein-

zelheiten besprechen Schiinbach WSB. 145,60; Hildebrand Zeitschr. 38, 5ff.; Wallner Beitr. 33,28.

*) der Hinweis erfolgt zur Verteidigung gegen den Vorwurf, die Frauen geschmaht zu habcii;

ahnlich Reimars Hinweis 16 V gegen den Vorwurf, dafi er ze spotte kunne klageii.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 7. Abb. 3
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griflFs: hiest icol gelobt :lobe andersivd fordert Walther den herren des ntdes^), d. i. Reimar,

aufs neue (wie einst Ib^, s. das.) zu eineiu Wettstreit im loben heraus, provoziert durch

die AnerliennuDg, die Reimar sich in dem Liede seiner Herrin (33 V Alle die ich ie ver-

nam, . . . der l-einer sprach so wol noch von tdben nie so ndhen. waz tvil ich des lobes?)

auf Kosten Walthers gespendet hatte.

Reimars Antwort besitzen wir nicht. Es ist niir audi sehr fraglicli, ob er jemals

eine erteilt hat. Denn in der zweiten Strophe seines Nachrufes Si*" (82, 24)*) betont

Walther: ich wilz In minen triuuen sagen, dich selben wolte ich liitzel klagen. Dieser bei

solchem Anlala befremdende Hinweis auf schlechte personliche Beziehungen ware durchaus

entschuldigt, wenn Walther kurz vorher Reimar als herren des Hasses und Neides heraus-

gefordert hatte; denn dariiber konnte er nicht gut hinweggehen, ohne durch seine WQrdi-

gung des toten Gegners den Anschein der Unaufrichtigkeit zu erregen (daher auch: bi

minen triinven 'ganz aufrichtig'). Ohne solchen Grund stiinde die Bemerkung mit der

sonstigen Vornehmheit des Kiinstlers, die Walther in seinen beiden Strophen bekundet,

ganz in Widerspruch: diese tritt in jedem Worte zutage.

Angeregt wurde er zu der Idee wohl durch die Bemerkung Reimars Nr. 21 V: mich

beginnet noch nach minem tode klagen maneger der ml lihte enbcere win'). — Mit den

Worten: du soU von schulden iemer des geniezen daz dich des tages tvolte nie ver-

driezen, dun sprceches ie den frouen ivol bekriiftigt Walther, was Reimar in seinem

letzten Liede (35 III) von sich selbst geriihmt hatte*): sicer ir {der uihe) hulde ivelle hdn,

der . . . S2>reche in wol. daz tet ich ie. W^enn Reimar klagend fortfubr: nu kan michz

leidtr niht vervdn, weil die Geliebte ihn versichert hatte : sin spcehiu rede in sol liitzd wider

mich vervdhen (33 V), so soil er nach Walthers Wunsch nach seinem Tode iemer des ge-

niezen, was ihni im Leben keinen Gewinn gebracht hat: des siin si iemer danken diner

zungen. — Hierauf hebt er das Preislied Reimars heraus: und hetest niht wan eine rede

gesungen ^s6 tvol dir wip uie reine ein namP du hetest also gestriten an ir lobe daz elliu

tap dir gndden solten biten. Er nennt es eine rede, weil Reimar selbst es am Schlusse

als 7nine rede bezeichnet hatte (16 V); er betont, dafi alle Frauen um die himmlischen

gndde fiir ihn biten sollten: weil ihm die ^ine Frau die irdische gndde, um die er sooft

gebeten, stets vorenthalten hatte. Und vor allem: er stellt das Preislied in den Mittel-

punkt seines Nachrufes, weil es das Lied war, das Reimar selbst als Daz beste daz ie man

ycsprach od iemer me getuot bezeichnet hatte (23 I; ebenso 21 IV), weil gerade dieses Lied

ihn bei der grausamen Geliebten redelos gemacht hatte*) (23 I), weil es im Wettstreit mit

Walther selbst entstanden war (s. o. S. 11 ; daher wieder Walthers Ausdruck: du hetest

also gestriten an ir lobe wie schon zuvor 16" III), weil er mit seinem eigenen Preislied

noch zuletzt den Vorrang vor Reimar beansprucht (35" III sicer tiuschen wiben ie gesprache

*) denn nur an diesen, nicht an 'das Publikum' (Wilmanns zur Waltherstelle; vgl. auch Leben*

zu III 30) kann sich die Aufforderung wenden: es ist ja ein Wettloben mit denen, die ihm den Vorwurf

gemacht hatten, dafi er der Frauen ubeJ gedenke (Sir. II); und darunter ist eben Reimar gewesen, s. o.

-) zu diesem Liede s. Burdach Walth. I 61; Wallner Beitr. S3, 7; uber Einzelheiten Burdach Bei-

triige 8, 464; Plenio das. 42, 428. ') Schmidt S. 53.

) und was auch die Herrin Reimars anerkannt hatte, 33 V Alle die ich ie vcrnam, . . . der keiner

sprach su icol noch von triben nie so ndhen.

'•) im Gegensatz dazu soUen die anderen Frauen danken sitter ztiiigen.
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baz) und diesen hohnisch herausgefordert hatte (das. VI hiest wol gelobt: lobe anderswa).

So beendet der Dichter den langen Streit um das loben, indem er dem Toten den Lor-

beer reicht, den er dem Lebenden geweigert.

Auch die zweite Strophe') ist von der Erinnerung an Reimars Singen erfiillt. da

liundest al der werlte froide meren riihmt Walther und spricht ihm damit wieder zu,

was Reimar einst ftir sich in Anspruch genommen {Der ie die werlt gefroite baz dan

icli, der miiese mit gendden leben 25 VII) und was auch seine Geliebte erapfunden hatte

(daz ich al der werlde ir froide nime 30 IV); der Nachsatz: so duz ze guoten dingen

tvoltes hcren klingt an an den Satz in Reimars Preislied: sivcl duz an rehte giiete Icerest-)

(16 III); der anschliefiende Ausdruck: din wol redender munt geht auf Reimars guote

rede (21 IV), wie der weitere din vil silezer sane auf seine frohen Lieder (25 VII; 32 III)*).

Den Wunsch aber, den die Geliebte fiir Reimars irdisches Wohlergehen geaufiert hatte

(got laze im wol geschehen 33 V), iibertragt er auf dessen himmlisches Heil und beschliefit

so die letzte Strophe, die er dem Rivalen gewidmet, mit den Worten: din sele miieze wol

gevarn*).

B. Die sonstigen Beziehungen Walthers zu Reimar.

Von den zablreichen mehr oder minder wortlichen Beriihrungen, die Wilmanns in

seinem Kommentar sowie besonders Burdach gesammelt haben, kann eine betriichtliche

Zahl nach den bisher gewonnenen Ergebnissen nicht mehr als Anleihen Walthers bei

Reimar betrachtet werden.

Auf Lieder, die Reimar abgesprochen werden mulsten (Teil I S. 65 fF.; II S. 62 fl'.),

entfallen folgende, meist von Burdach gesammelte Parallelen ^)

:

') sie ist mit der ersten auch formal verbunden, indem an gleicher Stella (Z. 3 und 6) hier er-

storben : verdnrben erscbeint, dort erstirbet : venlirbet.

*) Wilmanns z. St. Der Ausdruck enthalt gewiS eine Einschrankung; aber ich glaube nicht, dafi

Walther damit die traurigen Lieder Reimars von seinem Lobe ausschliefien wollte, wie man gewOhnlioh

annimmt; denn das von ihm so gerflhmte Preislied gehort ja auch zu diesen (ich enbin niht fro. die

friinit verdriuzet miner Mage, des man ze vil gehceret, dem ist (diem so 16 I). Vielmebr zielt Walther

auf Reimars gegen ibn gerichtete Ausfalle: ze guoten dingen keren bedeutet also einfach 'seinen Gesang

dem Guten weihen'.

') Plenios Deutung (Beitr. 42, 428 f. Anm.) auf wort unde wise ist durchaus mOglich, aber ange-

sichts des schwankenden Wortgebrauchs bei Reimar nicht zwingend. Sein an sich durchaus berechtigter

Widerspruch gegen die unhiatorische Auffassung, die unsere alte Lyrik nur nacli dem Inhalt werten will,

scheint mir allerdings gegeniiber den beaten Dichtern der mittelhochdeutschen Zeit das Technische allzu

stark zu betonen: Form und Inhalt erweisen sich bei genauem Studium meist als gleichvollendet.

*J ithnlich hat Heinrich von dem Tiirlein in seinem Nachruf auf Reimar (und Hartmann) Crone

2416ff. (bei Vogt S. 402f.) Reimars Worte in seiner Klage auf den Tod Leopolds (Nr. 4 I): ez hat din

werlt an ime verlorn daz ir an manne nie so jcemerlicher schade geschach auf den Dichter selbst

angewendet: tribes giiete, dirst geschehen ... daz dir nie grwzer schade geschach.

") ich beriicksichtige nur solche, die wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit auf unmittelbare

Beziehungen schliefien lassen. Gedankliche und stilistische Beriihrungen allgemeiner Art iibergehe ich,

80 dankenswert ihr Nachweis bei Burdach an sich ist. — Die in runder Klammer beigefOgte Seitenzahl

bezieht sich auf B.s Buch. Meine Nachlese erscheint ohne solche Zahl. Ein Stern vor der ersten Zahl

bedeutet stets ein neues Lied. Angeordnet sind die Beispiele nach der Reihenfolge in MP.

3*
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Minnesangs Fruhling

*109, 9 (5. 102/'.). Der Aufgesang ist =
*169, 2 (S. 110) obez ir etelichem tsete in den ougen we

*1C9, 11 (S. 108) waz darumbe, valwet grueniu heide?

*176, 12 sfl bistuz diu frCide*) min

176, 30 (S. 108) ich enkunde nie verlftn,

hOrte ich dich nennen, ine wurde rot

*181, 33 {S. 145) gedanken wil ich niemer gar

verbieten, in erloube in eteswenne dar

und aber wider sS, zehant

sds unser friunde dort gegriiezen

*182, 34 (S. 119) (leitaii gleicher Ton wie

183, 3 { Wilmanns Leben *) S. 209 Wil ab ieman guo-

ter lachen

183, 9 [S. 112) nieman frgge mir ze leide

wes min tumbez herze frowe sich.

mir ist liebes niht gescbgn

183, 25 (S. 109) wa fiind ich diu mir so wol

geviele an alien dingen?

183,

Walther

95, 17

64, 27 ez tuot in den ougen wol

118, 33 der kalte winter was mir gar unmaere.

ander liute diihte er swsre.

60, 37 so bistuz mm frouwe

118, 30 ich ensach die guoten . . . nie,

mime spilten dougen ie

99, 17 swenn ez (daz herze) diu ougen sante dar,

seht so brS,htens im diu maere

113, 31

42, 31 Wil ab ieman wesen fro

117, 1 maneger wsenet der mich siht,

min herze si an frSiden ho.

hoher froide ban ich niht

119, 7 kert ich minen muot von ir,

wa funde ich denne ein also wol getfine,

diu 80 waere valsches ane

99, 8 er ist rehter frOide gar ein kint,

der ir niht von wibe wirt gewert:

da von sol man wizzen daz

und al der werlte hort uns &n ir trost ze nihte frumt] daz man elliu wip sol eren

27, 32 2) der werlde hort mit wunneclichen freu-

den lit an in

72,32

120, 27 wan siht mich dicke wolgemuot:

so truret manic ander man,

27 (S. 102. 107) wir suln alle frowen eren

umbe ir giiete . . .

elliu froide uns von in kumt

•185, 27 (S. 169) fast gleicher Ton u-ie

•192, (S. 112) minem leide ist dicke so

dazz nieman wol volenden kan

und gesten doch lihter fro

dan in der welte ein ander man

*193,

5

(S. 148) ein also schone redender man,

wie mOhte ein wip dem iht versagen,

der ouch s6 tugentliche lebt

*194, 22 (S. 119) si gie mir alse sanfte dur min

ougen

194, 26 (S. 163)5) 14 st^n

194, 27 {S. 121) an der stat,

dar . . . wibes lip . . . nie getrat

•196, 4 g6n wir brechen bluomen uf der heide

*199, 2 {S. 149) sol ab ich verderben, son verdarp nie

man lobelicher denne als6

199, 14 liebes des enh&n ich niht

*201, 31 sol . . . ich da niht erworben h5.n

der minen schaden halben nie gewan:

so geb^re ich dem geliche

als ich si frSidenriche

43, 21 als ein wol redender man
44, 6 kan er ze rehte ouch wesen fro

und tragen gemiiete ze m^ze nider unde b6,

der mac erwerben swes er gert:

welch wip verseit im einen vaden?

110, 1 dur ir liehten ougen schin wart ich also

wol enpfangen

= 42, 25

114, 19 eine stat . . . gegeben,

da noch nieman in getrat

76, 13 (s. auch 119, 16) heide: d& stiln wir si

brechen beide

86, 34 stirb ab ich, s6 bin ich sanfte tflt

117, 3 hdher frOide h^n ich niht

184, 29 ob ich an dir niht erworben h&n.

•) Jellinek Beitr. 43, 14 f. vermutet frouice und verweist auf eine analoge Stelle bei Morungen.

') der langst poetisch selbstandig gewordene Walther zeigt sich also hier nicht noch als Reimars

Schiller (Burdach S. 107), sondern der schwiichliche Pseudo-Reimar hat dieses wie die vier anderen Lieder

Meister Walthers nachgeahmt. ') Wilmanna Leben* S. 208 f.
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Einige der Lieder Walthers, denen die obigen Parallelen entstammen, zeigen auch

Beruhrungen niifc echten Liedern Reimars (W. 72, 31; 99, 6; 113, 31; 120, 25). Aber die

meisten sind von deutlichen Beziehungen zu Reimar ganz frei (W. 27, 27; 43, 9; 50, 19;

63, 32; 74, 20; 85, 34; 95, 17; 109, 1; 116, 83; 118, 24; dazu Pseudo-Walther*) 183, 1),

und es besteht also keinerlei Veranlassung, sie mit Reimar in irgendwelchen Zusammen-

hang zu bringen.

Nach diesen notwendigen Abstrichen verbleiben aufier den oben S. 5 if. eingehend be-

liandelten Liedern noch folgende Stellen, an denen Reimar und Walther sich im Wortlaut

oder in der Form beriihren:

Reimar

Nr. 2 I (151, 6; S. 149) als ich in gerne ssehe

II (151, 17; S. 116) genade suochet an ein wip

Nr. 3 I (152, 20) mich mfiet, sol im iemen lieber sin

II (151, 36) so wEenet maneger der mich siht

daz ich in grozer swjere si

Nr. 6 III (174, 17) daz ich ir gediente ie tac,

des enwil si mir gelouben niht

das. (174, 21) daz ist mir ein jamerlich gewin

Nr. 7 I (172, 24; Paul Beitr. 8, 181) so gestuont diu

werlt nie so truric me
III (172, 37; S. 105 f.) Stffite hilfet da si mac

Nr. 8 IV (197, 39; S. 122) si engehceret niht

Nr. 10 V (156, 3; .s'. 123) 2) die swsere enwendet nie-

man, er entuoz

Ni. II II (202, 3) des enwil ich nimmer wibe mer

getruwen

Nr. 12 II ('W.' 71, 19; S. HI) Ich hoere im raaniger

eren jehen

III CW.' 71, 27)') Wie kumt daz ich

Nr. 14 I (159, 6; S. 110) dazn nimet eht di^iu von mir

niht fiir guot

III (159, 24; S. U&f.) der siiezen arebeite

V (159, 39; S. USA) git got deichz

V (159, 38; S. 140) ab ir redendem munde
Nr. 15*) II (197, 8) sin gesach min ouge nie

Nr. 16 III (165, 35; 6'. 152 f.) du gist al der werlde

hohen muot:

wan maht och mir ein liitzel frSiden geben

Walther

70, 35 so ich in under wilen gerne bi mir ssehe

72, 23 genade suoche ich an ir lip

14, 13 mich miiet, sol min trost zerg^n

117, 1 maneger waenet, der mich siht,

min herze si an froiden h6

112, 21 eigenlichen diene ich ir:

daz sol si vil wol gelouben mir

90, 23 we wie jamerlich gewin

121, 34 diu werlt gestiiende triireclicher nie

96, 29 Stsete ist ein angest unde ein not

121, 30 diu niht gehcjeret

120, 21 daz mich enmac getroesten nieman, si en-

tuoz

112, 30 so ensol niemer man getrflwen ir

43, 9 Frowe, ich hcere iu so vil der tugende

jehen

= 120, 34

64, 26 nu babe ir diz fiir guot

119, 24; 92, 30 ouw6 wie sueze ein arebeit

109, 9 git daz got daz

43, 37 ir redender munt

99, 21 sin gesach min ouge lange nie

52, 19 sich froit al diu werlt gemeine,

mOhte mir von iu ein kleine

frOidelin geschehen ?

1) Plenios Versuch (Beitr. 41, 126) dieses gewifi poetische Lied Walther zuzuschreiben , hat mich
nicht iiberzeugt.

') wo Burdach dieses Lied dem Kreise der unmittelbar von Reimar abhangigen zuteilen wurde,
wenn die Echtheit sicher verbiirgt ware.

') diese Parallele steht niiher, als was Burdach S. 123 anfQhrt; aber B. hielt eben Nr. 12 (152, 26
153, 4) eher fiir Walthers Eigentum, S. 111. — Die gleichen Strophenanfiinge hier und im vorhergehenden
Fall haben wohl die Zuweisung an Walther in den Handschriften veranlafit.

*) auch 15 I (197, 2) und 20 IV (163, 18) kommen fiir Walther 41, 37 vielleicht in Betracht (Bur-

dach S. 145; Paul Reitr. 8, 177; Burdach das. 465) : 20 IV <la2 mir von gedanken ist also unmazen we,
ties iiberhwre ich vil und tiioit als ich des niht vcrstc; 15 I und lieze manef/e rede als ich niht Iwrte

fiir diu oren gan: Walth. 41, 37 als ich mit gedanken irre var, so wil mir maneger sprechen zuo! so

stcige ich und laze in reden dar. waz wil er anders daz ich tuo? het ich ougen oder oren danne da,
so kund ich die rede vers tan.
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Walther

70, 31 liep, daz wil ich haben eine . . .

an alien dingen ban icb wol gemeine

wan da man teilet friundes lip

72, 29 siis darf es nieman wunder neinen

90, 37 nu sibt man wol daz man ir minne

mit unfuoge erwerben sol

32, 9') ich sihe wol daz man herren guot und

wibes gruoz

gewalteclich und ungezogenliche erwerben muoz

172, 33 we war umbe tuot si daz?

<S. 218 {v(jl. S. 171, 9) die valscben minne meine

ich niht:

diu mohte unminne lieizen baz

13, 33 neina, herre! sist s6 guot

= 121, 1

120, 34ff. 'Andern iann ich niteyi, niir selbst

iiicht'i)

64, 26 nu habe ir diz fiir guot

= 91, 17')

73, 5 herre, waz si flueche liden sol,

swenn ich nil lS,ze minen sane

S. 185, 37 daz ist der schade

90. 35 hei wie wol man in do sprach

109, 4 Veraiilassinifj fiir W.s Lied ist ebenso ir

vil werder gruoz

II (188, 10; S. 106) in diu Minne nie gebot 96, 32 sit daz diu Liebe mir gebot.

Burdach hat bekanntlich in der Lyrik Walthers zwei Hauptperioden unterschieden.

Zu der altesten Gruppe stellt er 12 Lieder, 'die ganz'aus Reiniars Schule hervorgegangen

sind und die Abhiingigkeit von seiner Dichtung in Strophenbau, Gedanken und Stil am

deutlichsten verraten' (S. 100).

Uber die Beweiskraft der zahlreichen von ihm verzeichneten Parallelen hat er sich

sehr vorsichtig geiiufiert: 'die sicheren Falle mussen eine grofie Anzahl ungewisser scbfltzen

helfen' S. 101. Auch komme es auf die einzelne formale oder iuhaltliche Ahnlichkeit

oder Gleichheit immer weniger an als auf die gesamte Sunime aller Ubereinstinimungen,

und wenn man von dieser auch nicht immer mit voUiger Sicherheit behaupten konne, sie

gehe ganz und gar auf Reimar zuriick, so gewinne man docb das Bild eines festen Ge-

schniackskreises, in dem sich Walther eine Zeitlang bewegte. 'Und als derjenige, welcher

die schon vor ihm begonnene Linie dieses Kreises schloS und ihm einen vollen Inhalt

gab, mu6 doch immer Reimar gelten' (das.).

Die schwierige Aufgabe, vor die sich Burdach gestellt sah, ist, wenn die im bis-

Reimar

Nr. 19 IV (179, 35; S. 149) daz er spreche 'mln und

din gemeine'. ich wilz haben eine

Nr. 20 II (162, 23; S. 116) so endarf eht nieman wun-

der nemen

das. (163, 30; S. 104) ich sihe wol swer nfl vert

sere wiietende als er tobe,

daz den diu wtp nu minnent e

dann einen man der des niht kan

Nr. 21 V (175, 24) we war umbe taete ab iemen daz?

Nr. 22 V (178, 33) minne heizent ez die man

und mShte baz unminne sin

Nr. 23 II (160, 37; S. 102) nein&, herre! jo ist si sd guot

Nr. 25 III (165, 4) ich minne ein wip

Nr. 27 III (157, 3) und hete ein ander mine klage,

dem riete ich 86 daz ez der rede wsere wert,

und gibe mir selben boesen rat

V (157, 40; S. 110) und neme mine rede fiir guot

Nr. 30 (177, 10; S. 123) Ton

IV (177, 28; S. 108) ist ab daz ichz niene ge-

biute {su sinfjen),

so verfluochent mich die liute

Nr. 32 III (195, 3) dest der schade

Nr. 83 IV (187, 15) so wol als er mir sprach

Nr. 34 I (187, 35; S. 118) ir gruoz mich vie

^ 8. Burdach S. 104; Paul Beitr. 8, 177; Burdach dae. 465.

*) 8. auch Wilmanns zu 121, 2f.

') 'habe ich ausgeschlossen , well ich den gar zu unbedeutenden Inhalt nicht Walther zutrauen

mOchte' Burdach; anders Plenio Beitr. 42, 428 Anm.; s. o. S. 16; unten S. 24 Anm. 5.
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herigen Verlauf dieser Untersuchungen ermittelte Reilienfolge von Reimars Liedern im

wesentlichen als richtig gelten darf, bedeutend vereinfaclit. Und es erhebt sich die Frage,

wie sich die von Burdach so massenhaft beobachteten Parallelen allgemeiner Natur mit der

ermittelteii Chronologie der Lyrik Reimars vertragen. Die Antwort ist: so gut wie gar

nicht. Denn der Fall ist durchaus nicbt selten, da& sich schon in Liedern Walthers, die Bur-

dach in die erste Periode seines Dichtens stellt, Beriihrungen mit Reimars spiiteren und

selbsfc spatesten Liedern linden*). Daher schien es mir geboten, aus Burdachs reichen

Sammlungen all das zu streichen, woraus sich nicht eine ganz gesicherte Beziehung ergibt;

unter diesem Gesichtspunkt ist die obige Liste zusammengestellt worden. Wenn man die

hier nach der Reihenfolge von Reimars Liedern angeordneten Bezuge auf ihre Verteilung

in Walthers Liedern bin untersucht, so ergibt sich fiir Burdacbs alteste Gruppe*) folgendes:

13,33*) (Nr. 1; Burdach S. 101 f.). Beweisend sind wohl nur die Hinweise auf

Reimar Nr. 3 (152, 20) und Nr. 23 (160, 37). Da letzterer ein relativ spates Lied Reimars

trifft, so stellt er uns vor die Alternative: entweder gehort Walthers Lied 13, 33 nicht

zu seinen allerersten ; oder Walther ist der Gebende, nicht der Nehmende geweseu.

95, 17 (Nr. 2; S. 102 S.) enthalt keine greifbare Parallele zu Reimars Liedern.

96, 29*) (Nr. 3; S. 105 ff.). Allenfalls kommt Reimar Nr. 34 (188, 10) als Parallele

in Betracht; dann ware die Alternative wie bei Nr. 1 gegeben.

118, 24 (Nr. 4; S. 107 ff.). Ohne zwingende Beruhrungen'').

64, 13 (Nr. 5; S. 109 f.). Wenn man die schwachen Parallelen mit Reimar Nr. 14

(159, 6) und Nr. 27 (157, 40) uberhaupt in Anschlag bringen darf, so notigt die letztere

wieder zu obiger Alternative.

71, 19 (Nr. 6; S. Ill ff.) habe ich fur Reimar in Anspruch genommen (Teil I S. 22 f.)

und als Nr. 12 in dessen Zyklus eingereiht.

71, 35") (Nr. 7; S. 113ff.). Die Parallele zu Reimar Nr. 2 (151, 17) mag Walther sehr

wohl von Reimar entlehnt haben. Ob aber das Verhaltnis bezuglich der zweiten deutlichen

Beriihrung (Reimar Nr. 20: 162, 23) nicht umgekehrt gedeutet werden mug, bleibt offen.

1) zum Beweise gebe ich einige Beispiele: fur Walthers Lied Nr. 1 (13, 33) fuhrt Burdach (S. 101 f.)

folgende Parallelen an (ich gebe sie in seiner Reihenfolge): unecht (194, 18); Nr. 34 (188, 9. 14); unecht

(191,20); Nr. 15 (197,10); Nr. 24 (158,6); unecht (183,27); Personifikationen abstrakter Substantiva:

Nr. 10 (155, le); Nr. 23 (161, 31. 32); Nr. 20 (162, 25; 163, 21). Parallele Revokatio Nr. 23 (160, 35). Somit

hatte Walther schon fiir eines seiner allerilltesten Lieder die Reimarschen Lieder Nr. 10. 16. 20. 23. 24.

34 gekannt. — Oder Walther Nr. 3 (96, 29; Burdach S. 105). Die Parallelen beziehen sich auf: Nr. 29

(153, 5); Nr. 20 (162, 25); Nr. 7 (172, 37); Nr. 35 (171, 31); Nr. 10 (155, 16); Nr. 23 (161, 31); Nr. 34 (188, 10);

Nr. 11 (202, 19); Nr. 35 (171, 20); Nr. 24 (158, 23); unecht (195, 7); Nr. 11 (202, 13); Stilistisches: Nr. 27

(156. 34). Die angenommenen Beriihrungen treffen also auf Reimar Nr. 7. 10. 11. 20. 23. 24. 27. 29.

34. 35. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Walther Nr. 5 (64, 13; Burdach S. 109 f.); Nr. 7 (71, 35; Bur-

dach S. 109. 113-116); Nr. 9 (119, 17; Burdach S. 116—118); Nr. 10 (109, 1; Burdach S. 117. 118f.); Nr. 12

(120, 26; Burdach S. 112. 121 ff.).

') in Einzelheiten anders angeordnet bei Wilmanns Leben' S. 198 ff.

') Einzelheiten bei Paul Beitr. 8, 201; SchOnbach Zeitschr. 39, 342.

•*) zur Strophik Plenio Beitr. 42, 443.

^) denn der Hinweis auf 183, 25 trifft ein unechtes Lied. — Paul Beitr. 8, 177 f. setzt das Lied

spiiter an; dazu Bardach das. 466. Wilmanns Leben' S. 206 scheint Paul zuzustimmen.

") sonstiges bei Giske Zeitschr. f. d. Phil. 18, 78; Plenio Beitr. 39, 299 Anm.; Braune das. 40, 216.
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118, 12*) (Nr. 8; S. 116). Ohne sichere Anklange.

119, 17*) (Nr. 9; S. 116 f.). Wie Nr. 8.

109,1') (Nr. 10; S. 118 f.). Von Bedeutung scheinen mir nur zwei Parallelen:

Nr. 34 (187, 35) und Nr. 14 (159, 39). Da Walther Nr. 14 parodiert hat (s. o. S. 6S.),

so ist es sehr wahrscheinlicli, da6 die Wendung g'lt got daz ihm daraus im Gedachtnis

geblieben ist, dais also 109, 1 nach Reimar Nr. 14 entstanden ist. Beziiglich der Parallele

mit Nr. 34 dagegen bleibt es unentschieden, auf welcher Seite die Entlehnung liegt.

113, 31 (Nr. 11; S. 119 ff.) ist von mir bereits oben S. lOf. als Nr. \h^ behandelt;

das Lied fiele darnach spater als Reimars Nr. 8 und 14, aber friilier als Nr. 30 und 33.

120, 25*) (Nr. 12; S. 121 ff.). Stringent scheinen mir die Parallelen Keimar Nr. 8

(197, 39), Nr. 12 (in Lachmanns Walther 71, 27), bei denen Reimar die Prioritilt zukommen

darfte. Wenn man auch den Parallelen Reimar Nr. 25 (165, 4) und Nr. 27 (157, 3) Gewicht

beilegen darf, so bleibt es offen, von wem Ausdruck und Gedanke gepragt sind*).

Nun bespricht Burdach vier Lieder, die er als 'Mittelglieder zwischen der ersten unJ

zweiten Periode' von Walthers hofischer Lyrik betrachtet (S. 143) und noch der 5ster-

reichischen Zeit zuweist (S. 147). Es sind die folgenden

:

92, 9^) (S. 143 ff.). Die, wie aus Burdachs Nachweisen erhellt, auch sonst verbreitete

Bezeichnung der Minne als siieziu arebeit fallt kaum ins Gewicht (Reimar Nr. 14: 159, 24).

93, 20 (S. 143 ff.). Ohne deutliche Anklange.

99, 6') (S. 143. 145 f.). Die Parallele Reimar Nr. 15 (197, 8) mag Walther ent-

lehnt haben, zumal sie sich in einem Liede findet, in dem gegen ihn polemisiert wird.

116, 33») (S. 143. 147). Walther hat augenscheinlich Reimar Nr. 3 (151. 36) im

Gedachtnis gehabt.

In Liedern endlich, die Burdach Walthers zweiter Periode zuweist, fallen folgende

Parallelen ins Gewicht:

43, 9») beruhrt sich im Eingang mit 'Walther' 71, 19 (Reimar Nr. 12), und Z. 37

desselben Liedes ist von Nr. 14 (159, 38) beeinfluSt (Burdach S. 140 f.; 147 f.).

1) bei Wilmanns Leben* S. 207 unter den sp^teren Liedern.

2) aber die KOrner Giske Zeitschr. f. d. Phil. 18. 58 f. 241.

') Wilmanns Leben' S. 207 atellt dieses Lied zu einer spateren Gruppe.

••) nach Wilmanns gehOrt das Lied nicht zu den altesten (Leben' S. 207). Sonstiges bei Paul

Beitr. 8, 181; Plenio das. 42, 443.

*) zu dieser altesten Gruppe warden nach B. (S. 123) noch 91, 17 und 120, 16 gehOren. Ersteres

spricht er Walther wegen des gar zu unbedeutenden Inhaltes ab. Wilmanns Leben' S. 198 behandelt

es als eeht. Plenios Versuch, Beitr. 42, 428 Anm. (s. auch 43, 91 Anm. 2), es fur W. zu retten, ist nicht

glflcklich, 8. 0. S. 16. — 120, 21 endlich (Burdach S. 123) ist, ob nun von Walther oder nicht, wobl durch

Reimar Nr. 10 (166, 3) beeinflufit.

6) fiber den Strophenbau s. Plenio Arch. 136, 17; iiber Z. 17 f. Burdach Walther I S. 35.

') aber die KOrner Giske Zeitschr. f. d. Phil. 18, 68; zu Zeile 15 a. Paul Beitr. 8, 205 f.; zu Z. 27

Rieger Zeitschr. 47, 61.

8) 8. Paul a. a. 0. 181. 207 ff. Nach Wilmanns Leben* S. 207 keines der a.lteren Lieder.

9) Teitkritik und Erklaning bei Braune Beitr. 42, 123 ff.; Jellinek das. 43, Iff.; einiges auch bei

SchOnbach WSB. 145, 52; Wilmanns Leben« S. 204.
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51, 13 (37)») erinnert in Z. 52, 19 an Nr. 16 (165, 35 f.), s. Burdach S. 152 f. 154.

165 f. 169.

70, 22») klingk in Z. 31 an Nr. 19 (179, 35) an, in Z. 35 an Nr. 2 (151, 6); Bur-
dach S. 147. 149. 152.

90, 15»). In Z. 23 abhiingig von Reimar Nr. 6 (174, 25); in Z. 37 abhangig von

Nr. 20 (162, 30); Burdach S. 104. Ob 90, 35 von Nr. 33 (187, 15) beeinflufit ist, oder

unigekehrt, bleibt offen.

112, 17*). Parallelen liegen vor in den Zeilen 21 f. 30. 33 mit Reimar Nr. 6

(174, 17 f.), Nr. 11 (202, 3) und mit Nr. 21 (175, 24).

S. 184, P). Die Z. 37 ist fast gleich Reimar 195, 3 (Nr. 32).

S. 218") s. Reimar Nr. 22 (178, 33 f.).

Wie man sieht, unterscheiden sich diese spateren Lieder von den friiheren in ihrem

Verhalten zu denen Reimars in keiner Weise. Auch in ihnen fehlt es nicht an Parallelen

;

und diese Parallelen erstrecken sich zum Teil auf ganz fruhe Lieder Reimars wie Nr. 2 und
Nr. 6 (zweimal). Halt man diese Beobachtung mit der vorher (S. 23 f.) gemachten zu-

sammen, so ergibt sich: Walthers Erstlinge beriihren sich vielfach mit Reimars Spatlingen,

und Walthers Spatlinge einigemal mit Reimars Erstlingen. Aus diesem Sachverhalt scheint

mir hervorzugehen, da6 die Vorstellung, als ware Walther durch geraume Zeit, — wah-
rend der ganzen ersten Periode seiner Lyrik, — der Schiiler Reimars gewesen und hatte

sich erst allmahlich von dem Einfiusse seines Lehrers befreit, den gegebenen Tatsachen

nicht gerecht wird').

Vielmehr wird man zu der Auft'assung gedriingt, dafi das Dichten der beiden eher

ein Nebeneinander (und Gegeneinander) gewesen ist als ein Nacheinander.

') sonstige neuere Literatur: Sch6nbach a. a. 0. 54 f.; Paul Beitr. 8, 178; Bruinier Zs. f. d. U. 28, 1591".

;

Plenio Beitr. 41, 51 (und Anm. 2). 52; 42, 487; 43, 57f. 67 Anm.; Arch. 136, 18; Wilmanns Leben* S. 216.

') bei Wilmanns Leben* S. 210 als spates Lied betrachtet. Sonst vgl. Schonbach a. a. 0. 62;

Zeitschr. 39, 352; Paul Beitr. 8, 172 Anm.; Burdach das. 469.

^) Burdach S. 104 nennt dieses Lied ein spateres; in seinem Walther I dagegen stellt er es zu

den 'alleraltesten' ; Plenio Beitr. 42, 479 Anm. 3 (vgl. 476 und Heitr. 41, 54) und Wilmanns Leben" S. 207

betrachten es wieder als ein spiites. Sonst vgl. Rieger Zeitschr. 47, 56.

*) positiv hat sich B. uber das Alter dieses Liedes, soviel ich sehe, nirgends geaufiert; doch s. Wil-

manns Leben' S. 207. Sonst vgl. Plenio Beitr. 41, 54.

'•) Burdach Walther I S. 100; Wilmanns Leben* S. 214.

6) Plenio Beitr. 42, 473 Anm. 1.

') vgl. schon Paul Beitr. 8, 177 'Es wird darnach [nach den Parallelen in Walthers spateren Lie-

dernl einigermaSen zweifelhaft, ob man mit solcher Sicherheit, wie Burdach es tut, das Ma6 der Reimar-

schen Einflusse zu einem Kriterium des Alters der Lieder machen darf. Dagegen Burdach das. S. 466

und gegen ihn wieder Paul S. 475. S. auch Paul S. 178 'die Tiltigkeit Reimars ist der Walthers nicht

durchaug vorangegangen , sondern beide sind zu einem guten Telle gleichzeitig nebeneinander herge-

gangen. Kann man ohne welters voraussetzen, dafi die Lieder, die nach Burdach auf die friihesten Dich-

tungen Walthers eingewirkt haben, schon vorhanden waren, als dieser seine Laufbahn begann? Sind sie

erst spater entstanden, so kOnnen auch die betreffenden Lieder Walthers nicht zu seinen iiltesten ge-

hOren, oder die Annahme, da6 ihnen die Reinmarischen zum Vorbild gedient haben, ist nicht richtig.

Es kOnnte ja sogar hie und da uragekehrt der Meister etwas von seinem ehemaligen Schiiler entlehnt

haben'. Dagegen wieder Burdach das. S. 466 f., der auch auf S. 101 seines Buches verweist.

Abh. d.philos.-philol. u.d. hist. Kl. XXX, 7.Abh. 4
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Fill- diese Auffassung spricht auch noch anderes. Vor allem, dafs lleimar und

"VValther sich schon frUhzeitig bekampft habeii: Walthers 11", ein Lied also, das von Bur-

dach niclit unter die der ersten Periods oder der Ubergangszeit gesetzt wird*), gibt Anlaii

zu Keimars Angriff in Nr. 13. Und die Lieder Reimars Nr. 13 und 14 werden von

Waltber in Nr. 14* verhohnt, worauf Reimar sich in Nr. 15 zur Wehre gesetzt hat.

Nun erblickt Burdach gerade in Nr. 14* ein Zeugnis dafiir, 'dala er [Walther] mit BewuSt-

sein sich in Gegensatz zu dem Geschmack Reinmars, seines Meisters stellte, und fiir den

Grund, aus dem er es tat'^). Somit konnte Walther hochstens aus Reimars Liedern 1— 3.

5—12 die entscheidenden Anregungen fiir seine eigene Jugendlyrik gescbopft haben. Ein

greifbarer Anhalt dafiir, dafi das wirklich der Fall war, hat sich aber oben S. 23 f. nirgends

ergeben: von den zwolf Jugendliedern Walthers, die Burdach au.sgeschieden hat, zeigt nur

seine Nummer 7 eine Beriihrung mit Reimar Nr. 2, seine Nr. 11 (bei mir 15^) eine mit

Reimar Nr. 8 und endlich seine Nr. 12 je eine mit Reimar Nr. 8 und 12. Das ist keines-

wegs mehr als andere, weit spatere Lieder Walthers auch noch aufweisen. Ferner hat

Walther auch in Nr. 15* sich gegen Reimars Nr. 14 gewendet, und daran schliefien sich

die weiteren oben S. lOff. eingehend besprochenen literarischen Fehden. Die Rivalitiit hat

also schon sehr friih, lange vor dem Somnier 1195, in dem Reimars Totenklage entstanden

ist, eingesetzt; denn diese Totenklage gehort in die Niihe von Reimars Liedern Nr. 20

bis 23, s. Teil II S. 57.

Nun bat aber Walther vor 1188 kaum zu dichten begonnen^): wenn er also geraume

Zeit vor dem Sommer 1195 schon als Reimars Gegner auftrat, wieviel Jahre bleiben da

noch iibrig, in denen er dessen Schiiler gewesen wiire?*) Uberhaupt darf man sich den

Altersunterschied zwischen beiden nicht grofi vorstellen, denn Walther war um 1208 ein

Vierzigjiihriger^) und Reimar hatte Anfang der 90 er Jahre noch kein graues Haar*); auch

hatte Walther in seinem Nachruf unmoglich sagen konnen: daz du niht eine idle mohtest

biten! so leiste ich dir geselleschaft: min singen ist niht lane (35**, 83, 9), wenn Reimar etwa

um 20 oder gar 30 Jahre alter gewesen ware als er selbst.

1) Wilmanns Leben* S. 207 reiht es unter die spateren, weniger charakteristischen , Plenio Bei-

trage 43, 73 (vgl. 60) ISfit es wegen des Tons spater entstanden sein als 39, U.

') S. 140; 'ein Lied des unsympathischen Lehrers und Rivalen uberschuttet er mit beifiendem

Spott' Burdach Walther I S. 99.

') denn er sagt 66, 27 wol vierzec jar luhi ich qesungen oder mi-, und keines seiner Gedicbte fiihrt

iiber (las Jahr 1228 hinaus, s. Wilmanns Leben* zu II 40.

*) Burdach S. 124 'Seinen Fufitapfen folgte, wie wir oben gesehen, auch der junge Walther, aber

— daa dilrfen wir wohl annehmen — nur kurze Zeit. — Man kann naturlich Jahreszablen in solchen

Dingen nicht aufstellen, doch mich dunkt es wahrscheinlich, dafi Walther im Alter von 25 Jahren etwa

seine dichterische Selbstandigkeit erreicht babe". — Das wiire also i. J. 1193 gewesen, es blieben somit

nur funf Jahre fiir die Zeit seiner ScbOlerscbaft ubrig. Anderseits verlegt aber Burdach (Walther I

S. 29) Walthers Jugendzeit in die ganze Csterreichische Zeit, also bis zuni Tode Herzog Friedrichs 1198,

wogegen die oben ermittelte Tatsache, dafi Walther schon vor 1195 gegen Reimar zu polemisieren an-

f&ngt, streitet.

*) ir (der Minne) sint vier unt zwcmic Jar vil lieber danne ir vierzec sint, und stellet sich vil ubel,

sihts tender grdicez Jidr 57, 29; s. dazu Wilmanns Leben* S. 217 f.

I')
8. Nr. 17 IV da von getcinne ich noch daz har daz man in icizer vartre sehen mac. ir gc-

wcdtes wirde ich gra.
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Trotz diesen Bedenken halte ich das wichtigste Ergebnis von Burdachs schonem

Buch fur voUkommen richtig: Lieder wie Nemt, frouwe, disen kranz oder Under der linden

sind in Walthers reifster Zeit gedichtet. Nur das Verhaltnis des Dichters zu Reimai

mussen wir uns anders zurechtlegen. 'Walther [ist] nicht eigentlicb als Schiiler Reimars

anzusehen. Dieser Auffassung entspricht auch Walthers Auftreten gegen Reimar. Nirgends,

auch nicht in den schonen Spriichen auf Reimars Tod, bekundet er sich als seinen Schiiler.

iiberall als seinen Nebenbuhler. Die beiden Sanger standen einander im Wege und

befehdeten sich in ihren Liedern. Reimar war der altere Dichter; er war, wie wir aus

dera Zeugnis Gottfrieds von Strafiburg sehen, zunachst ohne Frage der beriihmtere, und

sicherlich hat Walther ihm viel zu danken; doch nicht jede Ubereinstimmung zwischen

beiden laGt auf Entlehnung von seiten Walthers schliefien*). Wie viel der eine dem

andern verdankt, wird sich schwer bestimmen lassen. Die Forschungen iiber Reimar, so

viele dankenswerte Resultate auch Fleifi und Scharfsinn bereits gewonnen haben, sind

noch nicht abgeschlossen : vor allem miissen seine Lieder noch auf ihren Zusammenhang

und nach den dichterischen Intentionen gepriift werden.' Diese Forderung Wilmanns'

(Leben* S. 196 f.)^) babe ich in meinen Untersuchungen zu erfiillen getrachtet. Das

Ergebnis gibt der von Paul angebahnten, von Wilmanns am klarsten ausgedruckten Auf-

fassung recht. Wenn Walther bekennt, ze Osterrlche lernt ich singen tinde sagen (32, 14),

so ist dabei nicht an Reimar zu denken, sondern an eine altere osterreichische Lyrik'),

die sicherlich reicher entwickelt war, als uns der Kiimberger und seines gleichen ahnen

lassen. Klafft doch auch zwischen diesen Poeten und den Anfangen Reimars eine Kluft,

die durch Hansen nicht iiberbriickt wird. Reimar verlieS in seiner weiteren Entwicklung

die ihm von den Vorgangern gewiesenen Wege nicht, so hoch auch die Ziele waren, die

er erreichte. Walther dagegen wanderte nur eine Strecke weit mit ihm und schlug dann

ganz neue Bahnen ein. Ob er dabei die alten Wege nicht gelegentlich kreuzte, lieJ^e

sich nur durch eine Untersuchung seiner gesamten Lyrik vielleicht ermitteln. Sie erst

wird auch entscheiden konnen, welchem der beiden Dichter in jedem einzelnen Falle die

Prioritat zukommt.

') vgl. auch S. 208, wo die von Wilmanns angefiihrten Parallelen allerdings aus unechten Lie-

<lern stammen.

^) ahnlich, aber nicht so scharf ausgedruckt, auch S. 78 f.

') wie er auch daneben gelegentlich von Hartraann gelernt hat, s. Wilmanns Leben' S. 203 f.
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C. Die Texte.

1. Jugendlieder unci Totenklage.

II

III

Nr. 1. 150, 1-27.

Ein Hep ich niir vil nahe trage, 150, 1

des ich ze guote nie vergaz.

des ere singe ich unde sage:

mit rehten triuwen tuon ich daz.

Si sol mir iemer sin vor alien wiben

:

5

an dem miiote wil ich manegiu jar bellben.

waz bedarf ich leides m6re,

wan swenn eht ich si fromden sol?

daz klage ich unde miiet mich dicke sere.

Ez wirt ein man der sinne hat 10

vil llhte sselic unde wert,

der mit den liuten umbe gat,

des herze niht wan eren gert.

Diu froude wendet im sin ungemiiete.

sich sol ein ritter fiizen maneger giiete: 15

ist ieman der daz nide,

daz ist ein so gefiieger schade,

den ich fiir al die werelt geme lide.

Ez ist ein nit der niene kan

verhelen an den liuten sich. 20

war umbe sprichet manic man

'wes toert sich der?' und meinet mich?

Daz kunde ich ime gesagen, ob ich wolde.

ichn wande niht deis ieman fragen solde

der pflaege schoener sinne; 25

wan nieman in der welte lebt,

ern vinde sines herzen kiineginne.

Nr. 2. 151, 1—32.

'Si koment underwilent her 151, 1

die baz da heime mohten sin.

ein ritter des ich lange ger,

bediehte er baz den willen m!n,

1. 18. froem(e)de BC, miden A {und MF.).

Ill 7. der pflege li, er enpflege C, em phlage A, ern pflsege MF. rehter B, swacher MF.



C. Die Texte. Nr. 2. 3. 29

5 So Wifire er zallen ziten hie, 5

als ich in gerne sshe.

owf, . . waz suochent die

die nident daz, ob iemen guot geschaehe?'

II Genade suochet an ein wip 151, 17

min dienest nu vil manegen tac.

durch einen alse guoten lip

die not ich gerne Ilden mac. 20

r> Ich weiz wol daz si mich lat

geniezen miner stsete.

wa naeme si so bcesen rat

daz si an mir missetaete?

III 'Genaden ich gedenken sol 151, 25

an ime der minen willen tuot.

sit daz er mir getriuwet wol,

so wil ich hoehen sinen muot.

5 Wes er mit rehter staete fro,

ich sage im liebiu msere, 30

daz ich in gelege also,

mich diuhte es vil, ob ez der keiser wsere/

IV Mir ist geschehen daz ich niht bin 151, 9

langer fro wan unz ich lebe.

si wundert wer mir schcenen sin

und daz hochgemiiete gebe

5 Daz ich zer werlte niht getar

ze rehte also gebaren.

nie genam ich frowen war, 15

ich wsere in holt die mir ze maze waren.

Nr. 3. 151, 33—152, 24".

I 'Ich wirde jeemerllchen alt 152, 15

sol mich diu werlt also vergan

daz ich deheinen . . gewalt

an minem lieben friunde han,

5 Daz er taete ein tail des willen min.

mich mjiet, solm iemen lieber sin. 20

bote, nu sag ime niht me
wan mirst leide

Nr. 2. I 7. ohne Liicke MF.
II 3. durch C, an B {und MF., mit Komma nach tac /C. 2 und Punkl nach lij) Z. 3).

AV. 3. Zu meinen Anderungen vgl. Teil II S. 44.

1 3. den erg. Haupt, ohne Lucke Vogt. 6. solm] sol ira E {uml Vogt), und sol im (ime B) liC.
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und fiirhte des, sich scheide

10 diu triuwe der wir pfiagen e.*

n Mir kumet eteswenue ein tac 151, 33

daz ich vor vil gedanken niht

gesingen noch gelachen mac. 35

so wsenet nianeger der micli siht

5 Diiz ich in grozer swaTe si.

mirst lihte ein froide nahe bl.

guot gedinge mich enlat 152. 1

in der swasre.

mirst sorge harte unmitre,

10 mln herze rehte hdhe stat.

III Ich han vil ledecllche braht 5

in ir gewalt den mlnen lip,

und ist mir noch vil ungedaht

.. daz in der werlde ein ander wip

5 Von ir gescheide minen muot.

swaz mir diu werlt ze leide tuot, 10

daz belibet ungeklaget,

wan ir niden

moht ich nie gerner liden:

10 ein liebez mwre ist mir gesaget.

IV Moht ich zer werlde minen muot 152, 24*

erzeigen als ich willen han,

so diuhte ez sie vil lihte guot,

ob ich durch sie iht han getiin.

5 Nu enweiz ich wie ich leben sol 24*

und ged^nke. wie getuon ich wol?

wil diu schcpne triuwen pflegen

und diu guote,

sost mir so wol ze muote 24'

10 als der bi frowen hilt gelegen.

Nr. 4. 167. 31— 168, 29.

I 'Si jehent, der sumer der si hie, 167, 31

diu wunne diu si komen,

Ni: 3. I 9. unde MF.
II 5. vil erg. MF. 6. vil BC {und MF.). vn ist mir lihte ein fraude naben bi E. 9. mir

ist BCF {und MF.).

III 2. gewalt den E, g(e)nade BC {und MF.). i. daz in der werlde kein ander wip F, diiz

iemer werde dehain (ein MF.) a. w. BC {und MF.); s. dazu Teit II S. 44 Anm. 3. 5. von F,

diu von BC {und MF.). 6. diu we(r)lt mir BCF, diu werelt mir ^fF. 9. nie so wol orliden

BCF {und MF.).

IV 1. der werlde F, der werden Vogt. 5. mi MF. 9. mir als wol F, mir also wol MF.,

also wol mir BC.



C. Die Texte. Nv. 4. 5. 31

und daz ich mich wol gehabe als c.

nu ratent unde sprechent wie.

5 der tut hat mir benomen 35

da/- ich niemer iiberwinde me.

Waz bedarf ich wunneclicher zit,

sit aller froiden herre Liutpolt in der erde lit, 168, 1

den ich nie tac getrilren sach?

10 ez hat diu wei-lt an ime verlorn

daz ir an manne nie

so jaitnerlicher schade geschach. 5

II Mir armen wibe was ze wol

do ich gedahte an in

wie mln heil an sinie libe lac.

daz ich des nu niht haben sol,

5 des gat mit sorgen hin 10

swaz ich iemer ni6 geleben mac.

Miner wunnen spiegel der.st verlorn.

den ich mir hete ze sumerlicher ougenweide erkorn,

des muoz ich leider senic sin.

10 do man mir seite er wasre tot, 15

zehant wiel mir daz bluot

von herzen lif die s6le mln.

Ill Die froide mir verboten hat

mlns lieben herren tot

also deich ir nier enberen sol. 20

sit des nu niht mac werden riit,

5 in ringe mit der not

daz mln klagendez lierze ist jiimers vol,

Diu in iemer weinet daz bin ich,

wan er vil sselic man ja troste er wol ze lebenne mich. 25

der ist nu hin. waz tohte ich hie?

10 wis ime gen.udic, herre got:

wan tugenthafter gast

kam in din ingesinde nie.

2. Die Lieder des Zyklus und einige Lieder Walthers.

Nr. 5. 173, 6—174, 2.

I Ich sprich iemer, swenne ich mac und ouch getar, 173, 6

'frowe, wis gensedic mir.'

si nimt miner swachen bete vil kleine war.

doch so wil ich dienen ir

5 Mit den triuwen unde ich meine daz; 10

unde als ich ir nie vergaz,

s6 gestiin diu ougen min und niemer baz.



C. Die Teste. Nr. 5. 6.

II Swenne ich si mit miner yalschen rede betrOge,

s6 het ichs unrehte erkant.

vahe si mich iemer an deheiner liige, 15

sa s6 schiipfe mich zeliant

5 Und geloube niemer miner klage,

dar zuo uiht des ich ir sage,

da vor miieze mich got hiieten alle tage.

III Wart ie guotes und getriuwes mannes rat, 20

so kuni ich mit froiden bin.

si weiz wol, swie lange si mich biten hit

daz ichz doch der bitende bin.

5 Ich ban ir gelobet ze dienen vil,

dar zuo daz ichz gerne hil, 25

unde ir niemer umbe ein wort geliegen wil.

IV Wart ie manne ein wip s6 liep als si mir ist,

s6 miiez ich verteilet sin.

nianeger sprichet 'sist mir lieber : dast ein list.

got weiz wol den willen min, 30

h Wie h6h ez mir umbe ir hulde stat

und wie nahen ez mir gat,

ir lop, daz si umb al die werlt verdienet hat.

V Wie min l6n und ouch min ende an ir gest6,

dast min aller meistiu not. 35

zallen ziten fiirhte ich daz si mich verge:

s6 waer ich an froiden tot.

5 Daz sol si bedenken allez e.

tuot si mir ze lange we. 174, 1

s6 gedinge ich uf die s6le niemerme.

Nr. 6. 174, 3—37.

I Feb ban varnder froiden vil, 174, 3

und der rehten einc niht diu lange wer.

iemer als ich lachen wil, 5

so seit mir daz herze min daz ichs enber.

5 Min muot stuont mir eteswenne also

deich was mit den andern fro:

d^sn ist nu niht; daz waz alles do.

II Lide ich not und arebeit, 10

die ban ich mir selbe an alle schult genonien.

dicke hat si mir geseit

daz ichz lieze, in mohtes niemer zende komen,

5 Unde tuot noch hiute sos mich siht,

und mir leit da von geschiht: 15

daz si min und gebe des niemen niht.



C. Die Texte. Nr. 6. 7. 33

III Daz ich ir gediente ie tac,

des enwil si mir gelouben iiiht, ow6!

uiid swaz icli gesingen mac,

des engihfc si nilit daz si daz iht beste. 20

5 Daz ist mir eiu jsemerlich gewin.

sus gat mir min leben bin.

seht wie sielic ich ze lone bin.

IV Nie wart gruezer ungemach

danne ez ist der mit gedanken umbe gi'it. 25

sit daz si min ouge sacb,

diu mich vil unst:vten man betwungen liTit,

5 Der mac ich vergezzen niemer mf.

daz tuot mir vil lange we.

vfd wan htete ichs do verliizen e! 30

V Ich han iemer teil an ir:

den gib ich nieman, swie fromed er mir si.

ow^, wanne wurde er mir

daz ich einen tac belibe von sorgen fri!

5 Got weiz wol daz ich ir nie vergaz 35

noch mir wip geviel nie baz.

wirt mir anders niht, so ban ich daz.

Nr. 7. 172, 28—173, 5.

I .\ls ich mich versinnen kan, 172, 23

so stuont nie diu werlt s6 triiric mf-.

ich wsen iender lebe ein man 25

des dine nach sin selbes willen gfe.

5 Wan daz ist und was ouch ie,

anders so gestuont ez nie,

wan daz beidiu liep und leit zergie.

II Swer dienet da mans niht verstat, 30

der verliuset al sin arebeit,

wan ez im anders niht ergat.

da von wahset niwan herzeleit.

5 Also hat ez mir getan:

der ich vil wol getriuwet ban, 35

diu hat mich gar ane froide Ian.

Ill Stsete hilfet da si mac.

daz ist mir ein spel: sin half mich nie.

mit guoten triuwen ich ir pflac 173, 1

sit der z!t daz ich ir kilnde gevie.

5 Ich wsen mich sin gelouben wil.

nein, so verliir ich alze vil.

ist daz also, seht welch ein kindes spil. 5

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX. 7. Abb. 5 ,



34 C. Die Texte. Nr. 8. 9.

Nr. 8. 197, 15—198, 3.

I Kienie ich nu von dirre not, 197, 15

ich enbegundes niemer nie.

volge ichs lange, ez ist min tot.

ja wffine ich michs gelouben wil: ez tuot ze w&.

5 Owe leider ich enmac.

swenn ich mich von ir scheiden muoz, 20

daz ist an minen froiden mir ein angeslicher slac.

n Mich wundert sere wie dem si

der frouwen dienet und daz endet an der zit.

da ist vil guot geliicke bi.

ow6 daz mir der sielden nieman eine git! 25

5 AVaz sol ein unstajter man?

daz was ich e: nu bin ichz niht,

ouchn wart ichz niemer mere sit ich dienen ir began.

III Frciide und aller stelikeit

het ich genuoc, der mich si niht wan lieze sehen. 30

mir enmac ein herzeleit

noch groziu liebe niemer ane si geschehen.

5 Sust und so swiech danne mac

so lebe ich als ein ander man,

daz ich die zit vertribe und etelichen swjeren tac. 35

IV Ich weiz nianegen guoten man
an dem ich nlde daz si in so gerne siht

durch daz er wol sprechen kan.

doch troeste ich mich des einen, si engehceret niht

5 Und entet diz lange jiir. 198, 1

wils aber eines rede vernemen,

so liegent si et alle unde ban ich eine war.

10

Nr. 9. 156, 10—26.

Ich wiKn mir liebe geschehen wil:

mln herze hebet sich ze spil,

ze froiden swinget sich min niuot,

als der valke enfluge tuot

und der are ensweime.

joch liez ich friunt da heime.

Wol mich, unde vinde ich die

wol gesunt als ich si lie!

vil guot ist daz wesen bl ir.

herre got, gestate mir

156, 10

15

Nr. J). Ich jicriodisiere nach Plenios brieflichem VorscMag abweichend von TeU II S. 45.



C. Die Texte. Nr. 9. 10. 35

daz ich si seheu miieze 20

und alle ir sweere biieze;

Ob si in deheinen sorgen si,

daz ich ir die geringe

15 und si mir die min da hi;

so mugen wir froide niezen.

owol mich danne langer naht! 25

wie kunde mich verdriezen?

Nr. 10. 154, 32—156, 9.

I So ez iender nahet deme tage, 154, 82

so getar ich niht gefragen 'ist ez tac?'

daz kumet mir von so grozer klage

daz es mir niht ze helfe komen mac. 35

5 Ich ged^nke wol daz ich es anders pflac

hie vor, do mir diu sorge

so niht ze herzen wac:

iemer an dem morgen 155, 1

so troste mich der vogele sane.

10 mirn kome ir helfe an der zit,

mirst beidiu winter und der sumer alze lane.

II Im ist vil wol, der mac gesagen 5

daz er sin liep in senenden sorgen lie.

s6 muoz ab ich ein anderz klagen:

ich gesach ein wip nach mir getrilren nie.

5 Swie lange ich was, so leit si doch daz ie:

diu not mir underwilent 10

reht an min herze gie.

und wifir ich ander iemen

alse unmaere manegen tac,

10 dem het ich gelan den strit.

diz ist ein dine des ich mich niht getroesten mac. 15

III Diu Liebe hat ir varnde guot

geteilet so daz ich den schaden han.

des nam ich m6re in mlnen muot

dann ich von rehte solte haben getan.

5 Doch waene ich, sist von mir vil unverlan, 20

swie liitzel ich der triuwen

mich anderhalp entstan.

si was ie mit froiden

Nr. ». 14 und 15 sowie 17 und 18 sind bei Vor/t zusammemiefafit.

Nr. 10. 11 5. so tet 8i doch BC, doch tet sie i', iedoch meit si MF.
10. gelkn Lachmann, gelazen BC (Vogt), lazzen E.



36 C. Die Texte. Nr. 10. U.

und lie mich in den sorgen sin

:

10 also vergie mich . . diu zlt. 25

ez taget mir leider selten nach dem willen mln.

IV Diu werlt verswiget niiniu leit

und saget vil liitzel ienier wer ich bin.

ez dunket mich unsaelikeit

daz ich mit triuwen alien minen sin 30

5 Bewendet han dar es mich dunket vil,

und mir der besten eine

des niht gelouben wil.

ez wart von unschulden

nie nieman su rehte we. 35

10 got helfe mir deich mich bewar

daz ich uz ir hulden kome niemer m6.

V 'Owe trilren unde klagen,

wie sol mir din mit froiden warden buoz?

mir tuot vil w6 deich dich muoz tragen: 156, 1

du bist ze groz, doch ich dich liden muoz.

5 Die swEere enwendet nieman, er entuoz

den ich mit triuwen meine.

gehort ich sinen gruoz, 5

daz er mir nahen hege,

so zergienge gar min not.

10 sin fremeden tuot mir den tot

unde machet mir diu ougeu dicke rot.'

Nr. 11. 201, 33— 202, 24.

I Ich enbin von minen jaren 201, 33

niht so wise daz ich wol

kiinne wider si gebtiren 35

also ich von rehte sol.

5 Ich bin tump: daz ist mir leit.

wiere ich wise, so geniizze ich miner arebeit.

n Waz ich dulde an mime libe, 202, 1

daz mich niht gehelfen mac

!

des enwil ich nimmer wtbe

m6r getrtlwen einen tac.

5 Waz red ich? ja sint si guot. 5

ich hoere sagen daz si niht alle haben einen muot.

Ill Weste ich waz ir wille wiure,

daz tset ich (nu enweiz ichs niht),

III 10. ohnc Liicke ABCE (und MF.). IV. V fiir sick MF. IV 6. eine C, einiv A, einiu MF
10. so AC; deiz noch erge Vogt, der der ZeUe iiberall daktylischen Shythmus giht ; s. Teil II S. 45.



C. Die Texte. Nr. 11. 11 a. 37

;"ine daz ich si verbaere.

swaz dar unibe mir geschiht, 10

5 Ich verlobe si nimmer tac.

ich weiz wol daz mich ane si nienian getrresten mac.

IV^ Ez ist allez an ir einen

swaz ich froiden haben sol.

daz wil ich ouch immer meinen 15

getriuwelichen unde wol

5 Niuwan al die wile ich lebe.

si sehe, des ich bin zir da muote, daz si mir daz gebe.

V Ich ensach nie wip so stajte,

(des ich ir doch niht engan) 20

diu so harte missetete

so si tuot an einem man.

5 Min rede diust noch gar ein wint.

nu wil si mich zallen zlten triegeu als ein kint.

Nr. n\ Walther 115, 6—29.

I Hferre got, gesegene mich vor sorgen, W. 115, 6

daz ich vil wiinnecliche lebe.

wil mir ieman sine froide borgen,

daz i'm ein ander wider gebe?

5 Die vind ich vil schiere ich weiz wol wa: 10

wan ich liez ir wunder da;

der ich vil wol mit sinnen

getriuwe ein teil gewinnen.

II Al min froide lit an einem wibe:

der herze ist ganzer tugende vol, 15

und ist so geschafFen an ir libe

daz man ir gerne dienen sol.

5 Ich erwirbe ein lachen wol von ir.

des muoz sie gestaten mir:

wie mac siz behiieten? 20

ich frowe mich noch ir gueten.

Ill Als ich under wilen zir gesitze,

so si mich mit ir reden lat,

so benimt si mir so gar die witze,

daz mir der lip alumme gut. 25

5 Swenne ich iezuo wunder rede kan,

gesihet si mich einest an,

so hiln ichs vergezzen.

waz wolde ich dar gesezzen ?

Nr. 11a. Metrum hei Vlenio Beitr. 43, 60.

Ill If. InlerimnlUwn nach Wihnanns; L(achmann) setzt Komma nach vergezzen, Puiikl nach
gesezzen.



38 C. Die Teste. Nr. 12. 13.

Nr. 12, 152, 25— 153, 4 und ,Walther' 71, 19— 34.

I 'Ich lebte ie nach der liute sage, 152, 25

wan daz si niht geliclie jehent.

als ich ein hohez herze trage

und si mich wolgemuoten sehent,

5 Daz hazzet einer s6re.

der ander gibt, mir si diu froide ein ^re. 30

nun weiz ich weme ich volgen sol;

wan hate ich wisheit unde sin,

ich ta;te gerne wol.

II Ich hcBre im maneger feren jehen, IT. 71. !'.•

der mir ein teil gedienet hat.

der im inz herze kan gesehen,

an des genade suoch ich rat.

5 Daz er niirz rehte erscheine.

nii fiirht ab ich daz erz mit valsche meine.

tset er mir noch den willen schln, 25

haet ich iht liebers danne den lip,

des miieser herre sin.'

III Wie kumt daz ich so wol verstan IV^. 71, 27

ir rede, und si der miner uiht,

und ich doch grnze sw.ere ban,

wan daz man mich fro drunder siht? 30

5 Ein ander man ez lieze:

nti volg ab ich, swie ich es niht genieze.

swaz ich dar umbe sw£ere trage,

da enspriche ich niemer iibel van,

wan s6 vil daz ichz klage.

IV 1st daz mich dienest helfen sol, 152, 34

als ez doch mangen hat getan,

so gewinnet mir ir hulde wol

ein wille den ich hiute ban.

5 Der riet mir deich ir bate,

und zurnde ab siz, daz ich ez dannoch tiete. 153, 1

nu wil ichz tuon, swaz mir geschiht.

ein reine wise sajlic wip

laz ich so lihte niht.

Nr. 13. 170, 1—35.

I Ich wil allez gahen 170, 1

zuo der liebe die ich ban.

Xr. 12. II. III. Bei L. bilden 8 und 9 eine Zeile.

II 3. so W{acl;ernagel); in sin J^.

III 3. so P(aul); grOzer sw. niht enh^n L.

8. van] von /?, zuo AC {und L.).



C. Die Texte. \r. 13. 14.

SO ist ez niender nilhen

daz sich ende noch min wan.

5 Doch versuoche ichz alle tage 5

und diene ir so dazs ane ii" danc

mit froiden muoz erwenden kumber den ich trage.

II Mich betwanc ein msere

daz ich von ir horte sagen,

wies ein frouwe wsere 10

diu sich schone kunde tragen.

") Daz versuochte ich unde ist war.

ir kunde nie kein wip geschaden

(daz ist wol kleine) also groz als unibe ein har.

III Swaz in alien landen 15

niir ze liebe mac geschehen.

daz stat in ir handen:

anders niemen wil ichs jehen.

5 Si ist niln osterllcher tac,

und bans in minem herzeu liep: 20

daz weiz er wol dem nieman niht geliegen mac.

IV Si hat leider selten

mine klagende rede vernomen:

des muoz ich engelten.

nie kund ich ir naher komen. 25

5 Maneger zuo den t'rouwen gat

und swlget alien einen tac

und anders niemen sinen willen reden lat.

V Niemen imez vervienge

zeiner grozen missetat, 30

oh er dannen gienge

da er niht ze tuonne hat;

5 Spraeche als ein gewizzen man

'gebietet ir an mine stat'

:

daz waere ein zuht und stiiende im lobellchen an. 35

Nr. 14. 159, 1 — 160, 5.

I Ich wirbe umb allez daz ein man 159, 1

ze wereltlichen froiden iemer haben sol.

daz ist ein wip der ich enkan

nach ir vil grozen werdekeit gesprechen wol.

5 Lob ich si so man ander frowen tuot, 5

dazn nimet eht si von niir niht fiir guot.

doch swer ich des, sist an der stat

das uz wiplicheii tugenden nie fuoz getrat.

daz ist in mat.



40 C. Die Teste. Nr. 14. W.

II Si ist mir liep, und Junket mich 10

daz ich ir voUecIicbe gar unmn're si.

nu waz dar umbe? daz lid icb,

und bin ir docb mit triuwen stajteclichen bi.

5 Waz obe ein wunder libte an mir geschiht,

daz si micb eteswenne gerne sibt? 15

sa denne laze ich ane baz,

swer giht daz ime an froiden si gelungen baz.

der babe im daz.

III Als eteswenne mir der lip

dur sine boese unstiete ratet daz icb var 20

und mir gefriunde ein ander wip,

so wil iedoch daz berze niender wan dar.

5 Wol ime des deiz so reine weleu kan

und mir der suezen arebeite gan.

des ban ich mir ein liep erkorn 25

dem icb ze dienste, und w:ere ez al der welte zorn,

muoz sin geborn.

IV Swaz jare icb noch ze lebenne ban.

swie vil der wtere, irn wurde ir niemer tac genonien.

s6 gar bin icb ir undertan 30

daz ich unsanfte t.z ir genaden mohte konien.

5 Icb frowe mich des daz icb ir dienen sol.

si gelonet mir mit libten dingen wol:

geloube ebt mir, swenn icb ir sage

die n6fc diech imme berzen von ir schulden trage 35

dick inme tage.

V Und ist daz mirs min sailde gan

deich abe ir redendem munde ein kii-ssen mac versteln,

git got deichz mit mir bringe dan,

so wil ichz tougenllche tragen und iemer beln. 40

5 Und ist daz siz fiir groze swivre bat 100, 1

und vfebet mich dur mine missetat,

waz tuon ich danne, unsa'lic man?

da heb i'z uf und legez bin wider da ichz ilii nan,

als ich wol kan. 5

Nr. U\ Waltber ill. 23— 112, 2.

I Ein man verbiutet ane pflibt 111, 23

ein spil, . . des im nieman wol gevolgen mac.

er gibet, swenne ein wip ersiht 25

sin ouge daz si si sin osterlicber tac.

Nr. 14". I 2. L. ohne Liicke. 4. daz si si sin P., ir si mat sin L.



C. Die Texte. Nr. U». 15. 15''. 41

II

^Vie wajre uns andern liuten so geschehen,

solt wir im alle sines willeii jehen?

ich bin der iniez versprechen muoz:

bezzer wajre miner frowen senfter gruoz.

deist mates buoz.

Ich bin ein wip da her gewesen

so stgete an eren und ouch also wol gemuot:

ich truwe ouch noch vil wol genesen,

daz mir mit stelne nieman keinen schaden tuot.

Swer kiissen hie ze rair gewinnen wil,

der werbe ab ez mit fuoge und ander spil.

ist daz ez im wirt sus iesa,

er muoz iemer sin niin diep, und habe iniz dfi

und anderswa.

30

35

112, 1

Nr. 15. 19(), 35—197, 14.

I Herzeclicher froide wart mir nie so not, ' 196, 35

mir tuot ein sorge tougenlichen w6.

daz muoz sin an mir vil unverwandelot,

in gel^be daz si genade an mir begfe:

5 So miieste ich iemer mere triiren Ian 197, 1

und lieze manege rede als ich niht horte fur diu

oren gan.

II Waz unmaze ist daz, ob ich des hiin gesworn

daz si mir lieber si dan elliu wip?

an dem eide wirdet niemer har verlorn: 5

des setze ich ir ze pfande minen lip.

5 Swie si gebiutet, also wil ich leben.

sin ge-sach mln ouge nie diu baz ein hohgemiiete

konde geben.

Ill Ungefiieger schimpf bestet mich alle tage:

si jehent daz ich ze vil gerede von ir 10

und diu liebe si ein liige diech von ir sage,

owe wan lazent si den schaden mir?

5 Si mohten tuon als ich da ban getan

und heten wert ir Hep und liezen mine frowen gan.

Nr. 15\ Walther 53,25 — 54,30.

Si wunderwol gemachet wip.

daz mir noch werde ir habedanc!

Nr. 14». II 6. ander] ane L.; s. Teil 1 S. 78 Aiim. 1; 111 !<. 10.

7. wirt SU8 W., wirt L.

Nr. 15. Ill 6. unde MF. ohiie Lilcke MF.\ s. dazti Teil II S. 45 Anm. 8.

W. 53, 25

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 7. Abh.



42 C. Die Teste. Nr. 15».

ich setze ir niinneclichen lip

vil werde in minen huhen sane.

5 Gern ich in alien dienen sol:

docb h;"in ich mir disc uz erkorn. 30

ein ander weiz die sinen wol:

die lob er ane minen zorn;

hab ime wis unde wort

10 mit mir gemeine: lob ich hie. so lobe er dort.

II Got hat ir wengel huhen fliz, 35

er streich so tiure varwe dar,

so reine rot, s<"i reinc wiz,

da rcuseloht, d;l liljenvar.

5 Ob ichz vor siinden tar gesagen, 54, 1

so saehe ichs iemer gerner an

dan himel oder himelwagen.

owe waz lob ich tumber man?

mach ich mir si ze h6r, 5

10 vil lihte wirt mins mundes lop mius herzen st-r.

III Si hat ein kiissen, daz ist rot:

gewiinne ich daz fiir minen munt,

so stiiende ich uf uz dirre not

unt wa're ouch iemer me gesunt. 10

5 Dem si daz an sin wengel legt,

der wonet da gerne nahen bi:

ez smecket, so manz iender regt.

alsam ez allez balsme si.

daz sol si lihen mir: 15

10 swie dicke so siz wider wil, so gibe ichz ir.

IV Ir kel, ir hende, ietweder fuoz,

daz ist ze wunsche wol getan.

ob ich da enzwischen loben muoz,

so Wiune ich m6 beschouwet ban. . 20

5 Ich hete ungerne 'decke bloz!'

geriiefet, do ich si nacket sach.

si sach mich niht, do si mich schoz,

daz mich noch sticht als ez do stach,

swanu ich der lieben stat 25

10 gedenke, das uz einem reinen bade trat.

V Ir houbet ist s6 wunnenrich,

als ez min himel welle sin.

wem solde ez anders sin gelich?

ez hat ouch himeleschen schin. 30

15 «. Ill 1. kOssen Vr'., kOssin L. 3. iiz U'., von L. 5. so W.; swa si daz an ir L. 6. so W
da wsere ich g. L. 8. so W., vollez balsmen L.

IV. V trennl L. ah.



C. Die Teste. Nr. 15". 15''. 16. 43

5 Da liuhtent zwene sternen abe,

da miieze ich micli noch inne ersehen,

daz si mirs also naben babe!

so mac ein wunder wol gescbeben:

icb junge, und tuot si daz, 35

10 und wirt mir gernden siecben seneder subte baz.

Nr. 15^ Waltber 113,31 — 114,22.

I 'Mir tuot einer slabte wille W. 113, 31

sanfte, und ist mir docb dar under we.

ich minne einen ritter stille:

dem enmag icb nibt versagen me

5 Des er mich gebeten bat: 35

tuon icbs nibt, micb dunket daz niin niemer werde rat.

II Dicke dunke icb micb so staete

mines willen. so mir daz gescbiht,

swie vil er micb denne bsete, 114, I

al die wile daz enbulfe nibt.

.") leze ban icb den gedanc:

waz bilfet daz? der rauot enwert nibt eines tages lane.

III Wold er mich vermiden mere! 5

jii versuocbet er micb alze vil.

ouw6 des fiirbt icb vil sere,

daz icb miieze volgen swes er wil.

5 Gerne het ichz nil getan,

•wan deicbz im muoz versagen und wibes ere sol began. 10

IV In getar vor tusent sorgen,

die micb tougen in dem berzen niin

twingent abent unde niorgen,

leider nibt getuon des willen sin.

5 Daz ichz iemer einen tac 15

sol ft'isten, dest ein klage diu mir ic bi dem lierzen lac.

V Sit daz im die besten jaben

daz er also scheme kiinne leben,

so ban ich im mir vil naben

in mime berzen eine stat gegeben, 20

5 Da noch nieman in getrat.

si hant daz spil verlorn, er eine tuot in alien mat.

Nr. 16. 165, 10— 166, 15.

I Waz icb nu iiiuwer niaere sage 165, 10

desn darf mich nieman fragen: ich enbin nibt tm.

die friunt verdriuzet miner klage.

des man zviel geb(eret, dem ist allem so.



44 C. Die Texte. Nr. 16.

5 Nu han ich es beidiu schaden unde spot.

waz mir doch leides unverdienet, daz erkeniie got, 15

und une schult geschihtl

ichn gelige herzeliebe bl,

son hat an miner froide nieniau niht.

II Die hohgemuoten zihent mich,

ich minne niht so sfire als ich gebare ein wip. 20

sie liegent unde un6rent sich:

si was mir ie gelicher maze so der lip.

5 Nie getroste si dar under mir den muot.

der ungenaden muoz ich, und des si mir noch getuot,

erbeiten als ich mac. 25

mir ist eteswenne wol gewesen:

gewinne ab ich nu niemer guoten tac?

III So wol dir, wip, wie reine ein nam!

wie sanfte er doch z'erkennen und ze nennen ist I

ez wart nie niht so lobesam, 30

swa duz an rehte giiete k6rest, so du bist.

5 Din lop mit rede nieman wol volenden kan.

swes du mit triuwen phligest, wol im, derst ein stelic man

und mac vil gerne leben.

du gist al der werlde hohen muot: 35

wan maht och mir ein liitzel froiden geben?

IV Zwei dine ban ich mir fiir geleit,

diu stritent mit gedanken in dem herzen min:

ob ich ir hohen werdekeit

mit minem willen wolte hizen minre sin, 166, 1

5 Ode ob ich daz welle daz si grcezer si

und si vil saelic wip ste min und aller manne fri.

diu tuont luir beidiu we:

ich enwirde ir lasters niemer fro; 5

vergfit si mich, daz klage ich iemer me.

V Ob ich nu tuon und ban getan

daz ich von rehte in ir hulden solte sin,

und si vor aller werlde hiin,

waz mac ich des, vergizzet si dar under min? 10

5 Swer nu giht daz ich ze spotte kiinne klagen,

der laze im mine rede beide singen unde sagen

unde merke wa ich ie spraiche ein wort,

ezn Ipege 6 i'z gespraeche herzen bl. 15

Nr. 1((. V 9f. spreche—lige—gesprecbe MF.; s. Teil 1 S. 20 Aiim. 4.



C. Die Teste. Nr. 16 ».

Nr. 16». Walther 56, 14-57, 22.

I Ir suit sprechen willekomen: W. 56, 1-1

der iu ma^re bringet, daz bin ich.

allez daz ir habt vernomen,

daz ist gar ein wint: nu fraget niich.

5 Ich wil aber miete:

wirt min Ion iht guot,

ich sage iu vil lihte daz iu sanfte tuot. 20

seht waz man mir eren biete.

II Ich wil tluschen i'rowen sagen

solhiu maere daz si deste baz

al der werlte suln behagen:

ane groze miete tuon ich daz. 25

5 Waz wold ich ze lone?

si sint mir ze her:

so bin ich gefiiege, und bite si nihtes mer

wan daz si mich griiezen schone.

III Ich han lande vil gesehen 30

unde nam der besten gerne war:

iibel mUeze mir geschehen,

kunde ich ie min herze bringen dar

5 Daz im wol gevallen

wolde fremeder site. 35

nii waz hulfe mich, ob ich unrehte strite?

tiuschiu zuht gat vor in alien.

IV Von der Elbe unz an den Rln

und her wider unz an Ungerlant

s6 mugen wol die besten sin, '^<i 1

die ich in der werlte han erkant.

5 Kan ich rehte schouwen

guot gelaz unt Up,

sem mir got, so swiiere ich wol daz hie diu wip 5

bezzer sint danne ander frouwen.

V Tiusche man sint wol gezogen,

rehte als engel sint diu wlp getan.

swer si schildet, derst betrogen:

ich enkan sin anders niht verstan. 10

5 Tugent und reine minne,

swer die suochen wil,

der sol komen in unser lant: da ist wiinne vil:

lange miieze ich leben dar inne!

VI Der ich vil gedienet hiln 1^

und iemer mfire gerne dienen wil,

45

Nr. 16a. V[ trennt L. ah.



1

46 C. Die Texte. Nr. 1G». 17.

diust von mir vil unerlan:

iedoch so tuot si leides inir so vil.

5 Si kan niir verseren

herze und den luuot. 20

nil vergebez ir got d.izs an mir missetuot.

her nach mac si sichs bekeren.

Nr. 17. 171. 32—172, 22.

1 Laze ich minen dienest so, 171. 32

dem ich nu lange her gevolget han.

s6ne wirde ich niemer fro.

si muoz gewaltes me an mir begiin 35

5 Danne an manne ie vrip begie,

e deich mich sin geloube.

ich kunde doch gesagen wie.

II I 'zer liuse und wider dar in

bin ich beroubet alles des ich ban,

froide und al der sinne min: 172. 1

daz hat mir nieman wan si getiin.

5 Daz berede ich alse ich sol.

wil ab si sin lougen,

so getrAwe ich minem rehte wol.

III 'Ich bin so harte niht verzaget 5

daz er mir so sere solte droun.

ich wart noch nie von im gejaget.

er mohte si's ze maze froun

:

5 Niemer wirde ich ane wer.

bestat er mich, in diinket 10

mIn einer lip ein ganzez her'.

IV Ich han ir vil manic jiir

gelebt, und si mir selden einen tac.

da von gewinne ich noch daz har

daz man in wizer varwe sehen mac.

5 Ir gewaltes wirde ich gra. 15

si mohte sichs gelouben

und zurnde .... anderswa.

V Wienet si daz ich den muot

von ir gescheide umb alse lihten zorn?

obe si mir ein leit getuot,

so bin ich doch uf anders niht geborn 20

Nr. 17. In MF. ist /.. 6 wnA 7 iieis als nn Vers gedruckt; s. dazii Teil II S. 45 Atini. 10.

II 6. ab si sin
I
sis hC tind MF. 7. s6 MF.

III 6. beitunket bC, dunkt MF.
IV 7. unde lohne Liicke) MF.



C. Die Teste. Nr. 17. 18. 47

5 Wan daz icli des tiostes lebe

wie ich ir gediene

und si mir swsere ein ende gebe.

Nr. 18. 166, 16— 167, 30.

I Der lauge sueze kumber niin 166, 16

an miner herzelieben frowen derst erniuwet.

wie mohte ein wunder grcezer sin,

daz min verlorner dienest mich so selten riuwet,

5 Wan ich noch nie den boten gesach 20

der mir ie brsehte trost von ir,

wan leit und ungemach.

wie sol ich iemer diss unsselde erwenden?

unmaere ich ir, daz ist mir leit:

10 si enwart mir nie so liep, liiind i'z verenden.

II Owe daz alle die nu lebent 167, 22

wol hant erfunden wie mir ist nach eineni wibe

und si mir niht den rat engebent

daz ich getrcestet wiirde noch bi lebendeiii libe. 25

5 .Jo klage ich niht min ungemach,

wan daz den ungetriuwen ie

baz danne mir geschach,

die nie gewunnen leit von seneder swsere.

got wolde, erkanden guotiu wip ^
10 ir sumellcher werben, wie dem wasre! 30

III Wa nu getriuwer friunde rati' 166, 25

waz tuon ich, daz mir liebet daz mir leideii solte?

min dienest spot erworben hat

und anders niht: ob ich ez noch gelouben wolte,

5 .Jo wsene i'z nu gelouben muoz.

des wirt och niemer leides mir 30 •

unz an mla ende buoz,

sit si mich hazzet diech von herzen minne.

mirn kunde ez nieman . . gesagen:

10 nu bin ichs vil unsanfte worden inne.

IV Ein rede der liute tuot mir we: 167, 13

da enkan ich niht gedulteclichen zuo gebaren.

nu tuont siz alle deste me: 15

si f'ragent mich ze vil von miner frouwen jaren,

Nr. 18. Th MF. sind Z. 6 und 7 als eine Reihe gedruckt; s. dazu Teil II S. 46 Anm. 1.

I 10. 8i(e) AbCE (und Haupt), so (mit Koinma vorher) Vo(jt; s. Teil I .9.30 Anni. 1.

II 5. io C, so Fm, ioch 6 (und MF.); s. a. a. 0. Anm. 4.

Ill 4. Komma nach niht, I'unU nach wolte MF. 5. io 6', ioch b nind Vogt), doch A", ich

9. Iceine LucJce Vogt. [A (und Haupt).



48 C. Die Texte. Nr. 18. 19.

5 Und sprechent, welher tage si si,

dur daz ich ir s6 lange bin

gewesen mit triuwen bi;

si sprechent daz es miihte mich verdriezen.

nu la daz aller beste wlp 167, 20

10 ir ziihteloser frage mich geniezen.

V Daz si mich alse unwerden habe 166, 34

als si mir vor geburet, daz geloube ich niemer:

nu laze ein teil ir zornes abe,

wan endeclichen ir genaden beite ich iemer.

5 Von ir enniac ich noch ensol.

s6 sich genuoge ir liebes frount, 39

sost mir mit leide wol.

und kan ich anders niht an ir gewinnen, 167, 1

e daz ich ane ir hulde si,

10 ich wil ir guete und ir gebserde minnen.

VI Mac si mich doch lazen sehen, 167, 4

ob ich ir waere liep, wie si mich haben wolte.

sit mir niht anders mac gescheheu,

s6 tuo geliche deme als ez doch weseu solte,

5 Und lege mich ir nahe bi

und bietez eine wile mir

als ez von herzen si:

^ gevalle ez danne uns beiden, s6 si staete: 10

verliese ab ich ir hulde da,

10 s6 si verborn als obe siz nie getaete.

Nr. 19. 179, 3—180, 27.

I Als ich werbe und mir niin herze st6 179, 3

als6 raiieze mir an i'roiden noch geschehen.

• mir ist vil unsanfter nu dan e: 5

miner ougen wunne lat mich nienian sehen;

5 Diu ist mir verboten gar.

nu verbieten also dar

und hiieten daz si sich erwiietenl 10

wf wes nement si war?

II Mich genidet niemer sajlic man

durch die liebe dies an mir erzeiget h;it.

tr6st noch froide ich nie von ir gewan,

wan s6 vil daz mir der muot des hohe stut 15

5 Daz ichs ie getorste biten

ein wip mit als6 reinen siten:

Nr. lit. In MF. ist '/.. 7 in zwci Zeilen zerlegl, s. Teil II S. 46 A)im. 2.



C. Die Texte. Nr. 19. 49

mir ii:(cre lip und guot unmaere,

het ich si verniiten. 20

III Ich waeii ienian lebe, eni habe ein leit

daz vor allem leide im an sin lierze gat.

we war unibe versprseche ich arebeit

din mir liebet und doch lobellchen stat?

5 Die verspriche ich niemer tac. 25

ich niuoz leben als ich pflac.

dar under tuot got lihte ein wunder,

daz si mir warden mac.

IV Mir ist lieber daz si mich verber, 30

und also daz si mir doch gentedic si,

dan si mich und jenen und disen gewer;

seht, so wiirde ich niemer me vor leide fri.

5 Nieman sol des gerende sin

daz er spreche 'min und din 35

gemeine'. ich wilz haben eine.

schade und frume si min.

V Ich was mines muotes ie so her 180, 1

daz ich in gedanken dicke schone lac.

daz wart mir, und wart och mir niht mt^r.

swer daz ane rede niht gelazen mac,

5 Der tuot iibel und siindet sich. 5

nidet er mich, waz ruoch ich?

er (juote lebe in hohem muote,

• swer nu werbe als ich.

VI Ich bin als ein wilder valke erzogen, 10

der durch sinen wilden muot als hohe gert.

der ist als hoh iiber mich geflogen

unde muotet des er kiime wirt gewert

5 TJnd fliuget als6 von mir hin

und gedienet ungewin. 15

ich fumber llde senden kumber,

des ich gar schuldic bin.

VII J6 engienc ir nie daz ich gesprach

als6 nahen daz ez wture ihtes wert. 20

sol mich daz verjagen daz ich si sach

unde ich ouch dar under ihtes han gegert

5 Daz ich solte han verswigen,

owe wie ist daz gedigen

unschonel nach so kleinem lone 25

han ich nie genigen.

V 7. swer nv werbe der minne als ich I), swer nu minne als ich MF.

VI 6. vnd dienet uf \ingcwin '/, unde dient uf ungewin MF.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist.Kl. XXX, 7. Abh.



50 C. Die Teste. Xr. 20.

Nr, 20. 162, 7—163, 22.

I Ein wiser man sol niht ze vil 162, 7

versuochen noch gezihen, dfist min rat,

von der er sich niht scheiden wil

und er der wfiren schulde ouch keine hat. 10

5 Swer wil al der werlte liige

an ein ende komen,

der hat im ane not

ein herzelichez leit genomen.

man sol bijeser rede gedagen;

10 und friige ouch nieman lange des

daz er doch ungerne hcere sagen. 15

II War umbe fiieget diu mir leit

von der ich huhe solte tragen den muot?

jon wirbe ich niht mit kiindekeit

noch durch versuochen, als vil maneger tuot.

5 Ich enwart nie rehte fro 20

wan sd ich si gesach;

so gie von herzen gar

swaz min munt wider si gesprach.

sol nu diu triuwe sin verlorn,

10 so endarf eht nieman wunder nemen,

han ich underwilen keinen zorn.

III Si jehent daz staete si ein tugent, 25

der andern frowe. so wol im der si habe!

si hat mir froide in miner jugent

mit ir wol schoener zuht gebrochen abe,

5 Daz ich unz an minen tot

nie m6re si gelobe.

ich si'he wol, swer nii

vert s6re wiietende als er tobe, 30

daz den diu wip nu minnent e

10 dann oinen man der des niht kan.

ich ensprach in nie so nahe m6.

IV Ich weiz den wee nu lange wol 163, 14

der von der liebe get unz an daz leit.

der ander der mich wlsen sol

ilz leide in liep, derst mir noch unbereit.

5 Daz mir von gedanken ist

als6 unmazen we,

In MF. bilden /.. 6. G uyid 7. 8 je cinen Vers; s. Teil II S. 46. Auch sinil VI. V. IV (in dieser

Folge) als sclbstiiiiduies Lied ahgctrermt.

II 9. einen cleinen ACE, ein gefuegen i, einen MV.
IV 4. 6. Komma nach unbereit, Piiiilt nnch we MF.



20

10

C. Die Teste. Xr. 20. 21.

des uberhoere icb vil

und tuon als ich des niht verste.

git minne niht wan ungeniach,

10 so miieze minne unsselic .sin:

wan ichs noch ie in bleicher varwe sach.

V Des einen und deheines me 163, ;

wil ich ein meister sin die wile ich lebe;

daz lop wil ich daz mir bestr

und mir die kunst diu werlt gemeine gebe,

5 Daz niht mannes kan sin leit

so schone .... getragen.

beget ein wip an mir

deich tac noch naht niht kan gedagen,

nu han eht ich s6 senften muot

10 daz ich ir haz ze froiden nim.

owe wie rehte unsanfte ez mir doch tuoti

VI Ez tuot ein leit nach liebe we: 162, 34

so tuot ouch lihte ein liep nach leide wol.

swer welle daz er fro besti',

daz eine er dur daz ander liden sol

5 Mit bescheidenlicber klage

und gar an arge site,

zer welte ist niht so guot 163, 1

deich ie gesach so guot gebite.

swer die gedulteclichen hat,

10 der kam des ie mit froiden bin.

als6 ding ich daz min noch werde rat.

Nr. 21. 175, 1—176, 4.

1 Ich gehabe mich wol. in ruochte iedoch 175, 1

ob mir ein vil liitzel wifire baz.

ich bin allez in den sorgen noch:

wirt mir sanfter iht, ich rede ouch daz.

5 Zuo den sorgen die ich han 5

ist min klage, in babe der tage den vollen niht

daz min swajre iht mUge ze herzen gan.

XI Ez erbarmet mich dazs alle jehen

daz ich anders kiinne niht wan klagen.

mugent ir michel wuuder an mir .sehenV 10

waz solt ich nu singen oder sagenV

Nr. 20. V 5f. so Haupt, aber ohne Liicke; anders Voyt. 10. nimo <'!: (toiil MF.).

VIS. (leR ich ie gesach E, daz ich ie sach C (und MIO.

51



52 C. Die Texte. Nr. 21. 22.

5 Solte ich swern, in wisse waz.

ssehe ich wider abent einen kleinen boteii,

s6 gesanc nie man von frciiden baz.

III Ich bin aller dinge ein stelic man, 15

wan des einen da man Idnen sol.

obe ich dise unstelde erwenden kan.

so vert ez nach ungenaden wol.

5 Mir ist ungellche deme

der sich eteswenne wider den morgan froit. 20

also tsete ouch ich, wist ich mit weme.

IV Die ich mir ze froiden hete erkorn. 175, 29

da envant ich niht wan ungemach.

waz ich guoter rede han verlorn!

ja die besteu die ie man gesprach.

5 Si was endelichen guot.

nieman konde si von liige gesprochen han,

erne hete als ich getriuwen muot. 35

V Treit mir iemen tougenlichen liaz. 175, 22

waz der siner froide an mir nu siht!

we war umbe ttete ab iemen daz?

got weiz wol, in tuon doch niemen niht. 25

5 Man sol mir genaedic sin:

mich beginnet noch nach minem t6de klagen

maneger der nu lihte enbaire mln.

VI Ich wil immer gerner umbe sehen: 175, 36

ich was miner froide ein teil ze frl.

mirst von einer kleinen rede geschehen

daz ich wizzen wil wer bi mir si. 176, 1

5 Ungefueger liute ist vil.

spriche ich wider abent lihte ein sch«ne wort,

waz mac i's, der mirz verkeren wil?

Nr. 22. 178, 1—179, 2.

I 'Lieber bote, nu wirp also, 178, 1

sich in schiere und sage ini daz:

vert er wol und ist er fro,

ich leb iemer deste baz.

5 Sage im durch den willen min 5

daz er iemer solhes iht getuo

da von wir gescheiden sin.

II Frage er wie ich mich gehabe,

gich daz ich mit froiden lebe.

AV. 21. Ill 7. tete MF. IV. VI in MF. ah besomhren Lied.

Nr. 22. I 6. iemer MF.



C. Die Texte. Nr. 22. 23. 53

swa du miigest dii leite in abe 10

daz er mich der rede begebe.

') Ich bin ini von herzen holt

und saehe in gerner denne den tac:

daz ab du verswigen solt.

III E dazd iemer ime verjehest 15

deich im holdez herze trage,

so sich dazd alrerst besehest

und vernini waz ich dir sage:

5 Meine er wol mit triuwen mich,

swaz danne im miige ze froiden komen 20

daz mln ere si, daz sprich.

IV Spreche er daz er welle her,

daz ichs immer l6ne dir,

so bit in daz er verber

rede dier jungest sprach ze mir: 25

5 S6 mac ich in an gesehen.

w6 wes wil er beswaeren mich

des doch nimmer mac geschehen?

V Des er gert daz ist der tot

und verderbet manegen lip; 30

bleich und eteswenne rot

also verwet ez diu wlp.

5 Minne heizent ez die man,

und mohte baz unminne sin.

w6 im ders alrSrst began! 35

VI Daz ich also vil da von

ban gere'det, daz ist mir leit,

wande ich was vil ungewon

s6 getaner arebeit

5 Als ich tougenlichen trage — 40

dune solt im nimmer niht verjehen 179, 1

alles des ich dir gesage.'

Nr. 23, 160, 6—162, 6.

I Daz beste daz ie man gesprach 160, 6

od iemer m6 getuot,

daz hat mich gemachet redelOs.

got weiz wol, sit ichs urste sach,

Nr. 22. II 6. unde MF.
III 6. im danne bC (und MF.).

IV 6. we wes] wes wes C, waz E, dorch wat m, wes MF. er m, er da mite CE (und MF.).

7. des m, daz CF (mid MF.).

V 6. unde MF.



54 C. Die Texte. Nr. 23.

5 so hete ich ie den muot 10

daz ich fiir si nie kein wip erkos.

Kunde ich mich dar han gewendet

dii nianz dicke erbot

mlnem libc rehte als ich ez wolde,

10 ich het eteswaz verendet. 15

ich riiem fine not

mich der vibe mere danne ich solde.

war sint komen die sinne niiny

sol ez mir wol erboten sin,

15 han ich tiimber gouch mich so verjehen, 20

swaz des war ist, daz muoz noch geschehen.

II Min rede ist also nahe komen

dazs erste fraget des

waz genaden si der ich da ger.

wil si des noch niht han vernomen, 25

5 so nimet mich wunder wes

ich vil maneger swtere niht enber

Die mir also dicke nahen

an dem herzen sint, i

daz ich niniwr . . tac fro beUbe. 30

10 sol der kumber niht vervahen,

taete ez danne ein kint

deiz sus ienirr lebete nach wibe,

dem solt ich wol wizen daz. ,

moht ich mich noch bedenken baz 35 ^
15 und nseme von ir gar den muot!

neinsi, herre! jo ist si s6 guot.

III Het ich der guoten ie gelogen

s6 gr6z als umbe ein bar,

so lit ich von schulden ungemach. 161, 1

ich weiz wol waz mich hat betrogen:

5 da seite ich ir ze gar

swaz mir leides ie von ir geschach

Unde ergaj) mich ir ze s<>re. 5

do si daz vernani

daz ich niemer von ir komen kunde,

10 d6 was si mir iemer mfere

in ir herzen gram

unde erbot mir leit ze aller stunde. 10

Nr. 28. Die Innenreime in /.. 9. 12 si«d in MF. nicht bezeichnet. Geqcn Teil II S. 46 setie ich mit

7.. 15 einc netie Periode an.

I 15. tiimber ^fF. (wo diese Beihe Uherhntiiil eineii 'Juki iiiehr hut; s. dazit Teil II S. 46.

II 9. ohne Liir.ke MF. 15. unde MF.



C. Die Texte. Nr. 23. 23 ». 55

also han ich si verloru,

und wil nu, d6st ein niuwer zoin,

15 deich si der rede gar begebe.

weiz got, niemer al die wile ich lebe.

IV Wie dicke ich in den sorgen doch 15

des morgens bin betaget,

so ez allez slief daz bi mir lac!

si enwisten noch enwizzen noch

5 daz mich min herze jaget

dar ich vil unsanfte komen mac. '-^0

Si enliit mich von ir scheiden

noch bi ir besten.

ie dar under muoz ich gar verderben.

10 mit den listen, wajne ich, beiden

wil si mich vergfen. 25

hoerent tvundcr, kan si alsus werben?

nein si, weiz got, sine kan.

ich bans ein teil gelogen an.

15 sin getet ez nie wan umbe daz

daz si mich noch wil versuochen baz. 30

V Do Liebe kom und mich bestuont,

wie tet Genade so

daz siz niht gensedeclichen schiety

ich bat si dicke, so die tuont

5 die gerne wseren fro, 35

sit ir trost vil manegen ie beriet,

Dazs och mir daz selbe tajte.

innerhalb der tur

hat diu tmre leider sich verborgen.

10 mac si sehen an mine stajte. 40

g6 dur got her fur, 1"2, 1

gebe stinre daz ich kome az sorgen;

wan icli ban mit schoenen siten

so kumecliche her gebiten.

15 ob des diu guote niht verstat, 5

we gewaltes dens an mir begat!

Nr. 23\ Walther 52, 23— 53, 24.

I Min frowe ist ein ungeniedic wip, W. 52, 23

dazs an mir als harte missetuot.

Nr. 28. Ill 15. daz ich MF. IV 15. getet MF.

V9. hat diu tiurel hut si hC, hat A (und, mit Liicke darnach, MF.). 11. g6] vnd ge (-,

vnd gebe AC. 12. gebe stiure] helfe AC, vnd loese mich 6. deich kom A, dc ich kom C,

fehltl. uz] von den h. unde helfe daz ich kome Oz sorgen MF. 16. obe MF.



56 C. DieTexte. Nr. 23». 24.

nO braht ich doch einen jungen lip 25

in ir dienst, und d<ir zuo hohen muot.

5 Ow6 d6 was mir so wol:

wiest daz ni'i verdorben\ waz han icli erworben?

anders niht wan kumber den ich dol. 30

II In gesach nie houbet baz gezogen:

in ir herze kunde ich nie gesehen.

ie dar under bin ich gar betrogen:

daz ist an den triuwen mir geschehen.

5 Mohte ich ir die sternen gar, 35

manen unde sunnen, zeigene han gewunnen,

daz w£er ir, so ich iemer wol gevar.

III Ow6 miner wiinneclicher tage! 53, 1

waz ich der an ir versumet han

!

daz ist iemer mines herzen klage,

sol diu Hebe an mir alsus zergan.

5 Llde ich not und arebeit, 5

die klage ich vil Jcleine: mine zit aleine,

hab ich die verlorn, daz ist mir leit.

IV Ich gesach nie sus getane site,

dazs ir besten friunden wa?re gram. 10

swer ir vient ist, dem wil si mite

rtlnen: daz guot ende nie genam.

5 Ich weiz wol wiez ende ergat:

vlnt und friunt gemeine, der gestets aleine. 15

so si mich und jen unrehte hat.

V Miner frowen darf niht wesen leit,

daz ich rite und frage in fromediu lant

von den wlben die mit werdekeit

lebent (der ist vil mengiu mir erkant) 20

5 Und die schcene sint da zuo:

doch ist ir deheine, weder groz noch kleine,

der versagen mir iemer wO getuo.

Nr. 24. 158, 1—40.

I Wol ime, daz er ie wart geborn, 158, 1

dem disiu zlt gen;edeciichen hine gat

an aller slahte seneden zorn,

und doch ein teil dar under sines willen hat.

5 Wie deme nahet manic wunneclicher tac! 5

i

i

Nr. 28a. Bei L. bildet Z. 6 zwei Zeilen; doch s. Plenio Beitr. 42, 442 A. 2. j

III—V trennt L. (was in meitier Neuausgabe uhersehen ist) ah.

V 4. lebent. der ist vil m. m. erkant; L.



C. DieTexte. Nr. 24. 24». 57

wie liitzel er mir, sielic man, gelouben mac!

wan ich nach froide bin verdaht,

und kan doch niemer werden i'ro.

mich hat ein liep in trilren braht.

10 deist unwendic: nu si also. 10

II Daz ich min leit so lange klage.

des spottent die den ir gemiiete hohe stat.

waz ist in liep daz ich in sage?

waz sprichet der von froiden, der dekeine hat?

5 Wil ich liegen, sost mir wunders vil geschehen: 15

s6 triige ab ich mich ane n6t, solt ich des jehen.

wan lant si mich erwerben daz

dar nach ich ie mit triuwen ranc?

zem iemen danne ein lachen baz,

10 daz gelte ein ouge, und haber doch danc. 20

III Ich wil von ir niht ledic sin,

die wile ich iemer gernden muot zer werlte han.

daz beste gelt der froiden min

daz lit an ir, und aller miner saelden wan.

5 Swenne ich daz verliuse, so enhan ich niht: 25

ichn ruoche ouch fUr den selben tac waz mir geschiht.

ich muoz wol sorgen umbe ir leben:

stirbet si, so bin ich tot.

hat si mir anders niht gegeben,

10 so erkenne ich doch wol senede not. 30

IV Genade ist endeliche da:

diu'rzeige sich als ez an minem heile si.

dien suoche ich niender anderswa

:

von ir gebote wil ich niemer werden fri.

5 Daz si da sprechent von verlorner arebeit, 35

sol daz der miner einiu sin, daz ist mir leit.

ichn wiinde niht, do ichs began,

ichn ssehe an ir noch lieben tac:

ist mir da misselungen an,

10 doch gab ichz wol als ez da lac. 40

Nr. 24». Walther 72, 31— 73, 22.

I Lange swigen des h,at ich gedaht: \V. 72, 31

nfl muoz ich singen aber als b.

dar zuo hant mich guote liute liraht:

die mugen mir wol gebieten m6.

Nr. H. IV 10. da AB, do CE ( Vogt).

Nr. 24a. Zur Strophik Plenio Beitr. 41, 51. 123; 42, 488.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 7. AWi. 8



58 C. Die Teste. Nr. 24». 25.

5 Ich sol singen unde sagen, 35

und swes si gem, daz sol ich tuon: so suln si minen kumber klagen.

II Hoeret wunder, wie mir ist geschehen

von min selbes arebeit.

mich enwil ein wlp niht an gesehen: 73, 1

die braht ich in die werdekeit,

5 Daz ir muot so hohe stat.

jon weiz si niht, swenn ich min singen laze, daz ir lop zergat.

III Herre, waz si fliieche liden sol, 5 '

swenn ich nil laze minen sane!

alle dies nu lobent, daz weiz ich wol,

die scheltent danne an minen danc.

5 Tilsent herze wurden fro

von ir genaden ; dius engeltent, scheide ich mich von ir also. 10

IV Do mich duhte daz si waere guot,

wer was ir bezzer do dann ich?

d6st ein ende: swaz si mir getuot,

des mac ouch si verwaenen sich.

5 Nimet si mich von dirre not, 15

ir leben hat rains lebennes fere: sterbet sie mich, so ist si tot.

V Sol ich in ir dienste werden alt,

die wile junget si niht vil.

so ist min bar vil llhte also gestalt,

dazs einen jungen danne wil. 20

5 So helfe iu got, h6r junger man, ,

s6 rechet mich und g6t ir alten hut mit sumerlaten an. ^

Nr. 25. 163, 23— 165, 9.

I Mich hcehet daz mich lange hcehen sol, 163, 23

daz ich nie wip mit rede verl6s.

sprach in iemen anders danne wol, 25

daz was ein schult diech nie verkos.

5 In wart nie man so rehte unmaere

der ir lop gerner horte und dem ie ir genade lieber waere.

doch habent si den dienest min:

wan al min trost und al niln leben 30

daz muoz an eime wibe sin.

II Wie mac mir iemer iht so liep gesln

dem ich so lange unmaere bin?

lid ich die liebe mit dem willen min,

son han ich niht ze guoten sin. 35

i Ist aber daz i's niht mac erwenden.

Nr. 24». IV 4. so JeUinek Beitr. 43, 26; s6 mac si wol verwaenen sich, L.



C. Die Texte. Nr. 25. 59

so mohte mir ein wip ir rat enbieten unde ir helfe senden

und lieze mich verderben niht.

ich liiin noch trost, swie kleine er si: 164, 1

swaz gescheheii sol, daz geschiht.

ni Ich bin der sumerlangen tage so fro 165, 1

daz ich nu hiigende worden bin;

ouch stat min herze und mtn wille also:

ich niinne ein wlp, da meine ich hin.

5 Diust liohgeniuot und ist so schcene 5

daz ich si da von vor andern wiben krifne.

wil aber ich von ir tugenden sagen,

des wirt so vil, swenn ichz erhebe,

daz ichs iemer muoz gedagen.

IV Ich sach si, wsere ez al der werlte leit, 164, 12

diech doch mit sorgen ban gesehen.

vvol mich so minneclicher arebeit!

niirn konde niemer baz geschehen. 15

5 Dar nach wart mir vil schiere leide.

ich schiet von ir daz ich von wibe niemer mit der not gescheide

noch daz mir nie so we geschach.

ow6, do ich danne muoste gen,

wie joemerlich ich umbe sach ! 20

V Owft daz ich einer rede vergaz,

daz tuot mir hiute und iemer Ave,

d6 si mir iine huote vor gesaz!

war umbe redte ich do niht me?

5 Do was ab ich so fro der stunde 25

und der vil kurzen wil daz man der guoten mir ze sehenne gunde,

daz ich vor liebe niht ensprach.

ez mohte manegem noch geschehen,

der si sishe als ich si sach.

VI In disen bcesen ungetriuwen tagen 30

ist min gemach niht guot gewesen

:

wan daz ich leit mit zUhten kan getragen

ichn konde niemer sin genesen.

5 Tset ich nach leide als ichz erkenne,

si liezen mich vil schiere, die mich gerne sahen eteswenne, 35

die mir d6 sanfte waren bi.

nu muoz ich froide nn^ten mich

dur daz ich bi der werlde si.

VII Der ie die werlt gefroite baz dann icli, 164, 3

der miieze mit genaden leben;

III 6. keine Liicke MF. 9. I. ich sin?



60 C. Die Texte. Nr. 25. 26. 27.

der tuoz ouch noch, wan sin verdriuzet inich. .5 M

mir hat niin rede niht wol ergeben.

5 Ich diende ir ie: niirn londe niemen.

daz truoc ich also daz min ungebserde sach vil liitzel ienien

und daz ich nie von ir geschiet.

si sselic wip enspreche 'sine, 10

nienier ni& gesinge ich liet.

Nr. 26. 190, 3— 26.

I Wie tuot diu vil reine guote so? 190, 3

si lat mich verderben alsus gar.

ich bin al ir werdekeite fro: 5

so nimt si es ein tail ze kleine war.

5 Nu wand ich geniezen aller miner tage;

dar umb ich ir lop und ere sage,

si ist vil guot (deich iemer .sprechen sol):

tuos eht einz, si lone ir lieben unde ir friunden wol. 10

n Lieber wan ist ane trcesten da

unde twinget mir daz herze min

:

wande wsere er von mir anderswii!

da miiest iedoch trost bi wane sin.

5 Sol manz also llden, so bin ich verdaht. 15

ez ist vil ze guotem ende braht.

wer mac ouch wizzen vor wiez dine ergat?

si hiit tugent und ere: da von mac es werden rat.

Ill Waz bedarf ich denne froiden me,

obe mir ir genade wonet bi? 20

daz at daz bl miner zlt ergC

und ich dar nach langa in froiden si!

5 Ist ab daz mich ir genade also vergat

und si mich alsus verderben lat,

s6 mac ich klagen vil, ich tumbar man, 2r>

daz ich miner tage niht wider gawinnen kan.

Nr. 27. 156, 27— 157, 40.

I Ich wande ie, ez wsere ir spot, 157, 11

die ich von minnen grozer swsere h6rta jehen.

desngilt ich s^ra, semmir got,

sit ich die warheit an mir selben han ersehen.

A'c. 26. I 6. nach sage l-eine Interpunktion MF.
7. (ei ist vil guot), deichz . . . sol. MF. deich] dc ich A, dc ich ir C, daz iz e.

II 3. wande wsere er Lachm., wan were er AC, wan wser et er Vot/t.

Ill 6. unde MF. alsus C, svz A (und MF.).



C. Die Texte. Nr. 27.

5 Mirst komen an daz herze min 15

ein wip, sol ich der voile ein jar unniiere sin,

und sol daz alse lange stan

daz si mln nilit nimet war.

so muoz min froide von ir gar

10 vil lihte an alien trost zergan. 20

II So vil so ich gesanc nie man, 156, 27

der anders niht enhajte wan den blozen wan.

daz ich nu niht ni6re enkan,

desn wunder nieman: niir hat zwivel, den ich han, 30

5 Al daz ich kunde gar benomen.

wenne sol mir iemer spilndiu froide komen?

noch ssehe ich gerne mich in h6hem muote als 6.

michn scheide ein wip von dirre klage

und spreche ein wort als ich ir sage, 35

10 mir ist anders iemer we.

III Ich alte ie von tage ze tage, 157, 1

und bin doch hiure nihtes wiser danne vert,

und hete ein ander mine klage,

dem riete ich so daz ez der rede wajre wert,

5 Und gibe mir selben bcesen rat. 5

ich weiz vil wol waz mir den schaden gemachet hat:

daz ich si niht verhelen kunde swaz mir war.

des han ich ir geseit so vil

daz si es niht mfere hceren wil:

10 nil swlge ich unde nige dar. 10

IV Sit mich min sprechen nu niht kan 157, 21

gehelfen noch gescheiden von der swivre min,

s6 wolte ich daz ein ander man

die mine rede hete zuo den sselden sin;

5 Und doch niht an die selben stat 25

dar ich nu bitte und lange her mit triuwen bat:

darn gan ich nieman heiles, swenne ez mich vergat.

nu gedinge ich ir genaden noch.

waz si mir ane .schulde doch

10 langer tage gemachet hat! 30

V Und wiste ich niht daz si mich mac

vor al der welte wert gemachen, obe si wil,

ich gediende ir niemer mere tac:

s6 hat si tugende, den ich volge unz an daz zil,

5 Niht langer wan die wile ich lebe. 35

61

1 7. ohne Liicke in MF.
Ill 6. Piinkt si. JJoppelpunkt Vogt.



62 C. Die Texte. Nr. 27. 28. 29.

10

nocli bitte ich si daz si mir liebez ende gebe.

waz hilfet daz? ich weiz wol daz siez nilit entuot.

nu tuo si durch den willen niin

und laze tnich ir tore sin

und neme mine rede fUr guot.

t

40

Nr. 28. 194,34-195,2.

Der niir gaebe slnen rat!

konde ich ie deheineii, der ist mir benomen.

sit mich mln sprechen niht vervat

noch rain swlgeii, wie sol ich daz uberkomen?

Nein und niht daz vinde ich da.

so suoche ab ich daz si da hat verborgen,

daz vil siieze wort geheizen ja.

195,1

II

UI

Nr. 29. 153, 5—154, 31.

Wiest ime ze niuote, wundert mich,

dem herzecllche liep geschiht?

er saelic man, da froit er sich,

als ich wol waene, ich weiz ez niht.

Och waste ich gerne wie er taete:

ob er iht pflsege wunneclicher stagte;

diu sol im wesen von rehte bi.

got gebe daz ich erkenne noch

wie solchem lebenne si.

Ich weiz bi mir wol daz ein zage

unsanfte ein sinnic wip bestat.

ich sach si, waene ich, alle tage,

daz mich des iemer wunder hat

Daz icli niht redete swaz ich wolte:

als ichs beginnen under wilen solte,

s6 swiget ich deich niht ensprach,

wan ich wol weste daz nie man

noch liep von ir geschach.

D6 sprechens zlt was wider diu wip,

d6 warp ich als ein ander man.

d6 wart mir einiu als der lip,

von der ich niuwan leit gewan.

D6 wande ich ie, si wolte ez wenden.

Nr. 27. A' 8. sie E, si ez A (und MF.), es BC.

8 f. Kommata nach rain und sSn MF.
Nr. 29. I 9. so BCE, in welhem 1. er si A (und MF.).

153, 14

20

25

30



C. Die Texte. Nr. 29. 63

bcEt ich si noch, ich kunde ez niht verenden. 154, 1

III! ban ich mir ein lebeii genomen,

daz sol, ob got von bimele wil,

mir baz ze staten komen.

IV Gewan ich ie deheinen muot 153, 5

der hohe stuont, den ban ich noch.

mtn leben dunket mich so guot;

und ist ez niht, so wajne ichs doch.

5 Daz tuot mir wol: waz wil i's m6re?

ichn fiirhte unrehten spot niht alze sere 10

und kan wol liden bffisen haz.

solt i's also die lenge pflegen,

in gertes niemer baz.

V Min herze ist swiere zaller zlt, 154, 5

swenn ich der schcenen niht ensihe.

si mugen ez lazen ane nit,

ob ich der warheit in vergihe;

5 Wan si mir wonet in minem sinne

und ich die lieben ane maze minne, 10

naher dan in dem herzen min.

sine mohte von ir giiete mir

niht lange fremede sin.

VI Mich gerou noch nie daz ich den siu

an ein so schoene wip verlie: 15

ez dunket mich ein guot gewin.

ir gruoz mich minnecliche enphie.

5 Vil gerne ich ir des iemer lone.

si lebet mit zuhten wunneclichen schone.

der tugende si geniezen sol. 20

mir geviel in mlnen zlten nie

ein wip so rehte wol.

V-II Got hat gezieret wol ir leben

also daz michs geniiegen wil,

und hat ze froiden mir gegeben 25

an einem wibe liebes vil.

5 Sol mir ir stifite komen ze guote,

daz gilte ich ir mit semellchem muote,

und nide nieman dur sin lieil,

wan ich ze wunsche danne ban 30

der werlde minen teil.

V 9. lange C, langcr A (itnd MF.).



64 C. Die Teste. Nr. 30. 31.

Nr. 30. 177, 10-39.

I 'Sage, daz ich dirs iemer lone. 177, 10

hast du den vil lieben man gesehen?

ist ez war und lebet er schone

als si sagent und ich dich ha^re jehen?'

5 'Frowe, ich sach in: er ist fro;

sin herze stat, ob irz gebietent, iemer h6.' 15

II 'Ich verbiute im froide nienier.

laze eht eine rede; so tuot er wol:

des bit ich in hiute und iemer:

demst als6 daz manz versageu sol.'

5 'Frowe, nu verredent iuch niht. 20

er sprichet, allez daz geschehen sol daz geschiht.'

III 'Hat ab er gelobt, geselle,

daz er niemer m6 gesinge liet,

ezn si ob i'ns biten welle?'

'frowe, ez was sin muot do ich von im schiet. 25

5 Ouch mugt irz wol han vernomen.'

'ow^, gebiute ichz nu, daz mac ze schaden konien.

IV Ist ab daz ichs niene gebiute,

s6 verliuse ich mine saelde an ime

und verfluochent mich die liute, 30

daz ich al der werlte ir froude nime.

5 Alrest gat mir sorge zuo.

owfe, nun weiz ich obe ichz laze od ob ichz tuo.

V Da/ wir wip niht mugen gewinnen

friunt mit rede, sinwellen dannocli me, 35

daz miiet mich. in wil niht minnen.

stieten wlben tuot unstaete w6.

5 Wsere ich, des ich niene bin,

unstaste. lieze er danne mich, s6 lieze ich in.

Nr. 31. 189, 5— 190,2.

I Spraech ich nu daz mir wol gelungen wtere. 189, 5

s6 verlure ich beide sprechen unde singen.

waz touc mir ein als6 verlogenz maere,

daz ich ruomde mich von also fremeden dingen?

5 Daz wil ich den h6hgemuoten Ian:

den da wol geschiht, die nemen sich des an. 10

ich klag iemer minen alten kumber,

Nr. 81. 14. so e (und Lachmann), mich also fremeder AC (mirf Vogt). dingen Ce (und Lachmann),

dingf A (u)id Voyt ).



C. Die Texte. Nr. 31. 32. 65

der mir iedoch so niuwer ist,

den si mir gap do si mir froide nam. wo ich vil tumber!

n Wil diu vil guote daz ich iemer singe

wol nach froiden, wan mac si mich danne leren 15

also daz si mir mine not geringe?

an ir helfe tnlwe ich niemer si verkferen.

5 Mac si sprechen eht mit triuwen ja,

als si ^ sprach nein, so wirt mln wille sa .

daz ich singe fr6 mit hohem muote. 20

da bl so ist diu serge min,

des man ze lange beitet, daz enkumet niht wol ze guote.

III Ich bin niht tump mit also wisem willen,

daz ich si so reine noch so stsete minne;

wan daz si sint vil lihte da ze stillen, 25

dien liep ane leit geschiht, als ich es sinne;

5 So verliuse ich miner froiden vil,

sit diu guote mich niht sanfte stillen wil.

sol min dienest also sin verswunden,

s6 sin doch g6ret elliu wip, 30

sit daz mich einiu mit gedanken friiit an manegen stunden.

IV Ez bringet mich in zwivel eteswenne,

daz ich lones bite in also langer maze:

an der ich aber triuwe und ere erkenne,

Wiene ich des daz mir diu ungelonet laze, 35

5 So geschajhe an mir daz nie geschach.

guot gedinge tiz lones rehte nie gebrach.

des habe ich bin zir hulden ie gedinget.

ouch ist ez wol genaden wert, 190, 1

swa man nach liebe in also ICiterlicher stsete ringet.

Nr. 32. 195, 10— 36.

I Mir ist vil wfi, swaz ich gesage, 195, 10

daz sich diu guote niht bedenket noch

daz ich so langen kumber trage

nach ir. si weiz wol daz ich lide doch

5 Allez daz ich umbe ir hulde liden sol: ouch diene ich ir

swie so si gebiutet mir. 15

waer ich s6 sajlic so si sagent,

ich geschcinte an ir die mich da jagent

ixz liebe in leit und mine not mit valschen ma^ren klagent.

II Des ich nu lange ban gegert,

wirt daz volendet, so ist mir froide braht 20

Nr. SI. Ill 2. si felilt AC. deicli so reine noch s6 stsete niene (n. erg. Lachmann, sis jene erg. Vogt)

minne MF.

Abh. d. philo3.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 7. Abh. 9



66 C. Die Teite. Nr. 32. 33.

vil manegen tac. diuht ich sis wert,

si hete l6nes wider mich gedaht.

5 Nieman weiz ob si mich wert od wiez ergat. nein oder ja,

ich enweiz enwederz da.

war umbe rede ich solhen nit? 25

si endahte an mich ze keiner zit,

wan als ein wip gedenket an der triuwe und ere lit.

Ill Sprseche ein wlp 'la sende not',

s6 sunge ich als ein man der froide hat.

sus muoz ich truren an den tut, 30

sit ir mln langez leit niht nahe gat.

5 Do ich gesanc daz ich gesunge niemer liet in minen tagen,

(ow6 als6 langez klagen !),

ich wsene ez noch also gest6.

mir tuot diu sorge niht so w6 35

als niin ungevelle. d^st der schade. noch weiz i's ni6.

Nr. 33. 186, 19—187, 30.

I 'Ungenade und swaz ie danne sorge was, 186, 19

der ist nu mtre an mir

danne ez got verhengen solde.

rate ein wip diu 6 von seuender not genas,

5 min leit und waere ez ir,

waz si danne sprechen wolde.

Der mir ist von herzen holt, 25

den verspriche ich sere,

niht durch ungefiiegen haz,

10 wan durch mines llbes (>re.

II In bin niht an disen tac so her bekomen,

mirn si gewesen bl 30

unJerwilent hochgemuete.

guotes mannes rede habe ich vil vernomen ;

5 der werke bin ich frl,

s6 mich iemer got behiiete.

D6 ich im die rede verb6t, 35

done bat er niht m(^re.

disen lieben guoten man

10 enweiz ich wiech von mir bekfere.

Ill Als ich eteswenne in mime zorne sprach 187, 1

daz er die rede vermite

iemer dur sin selbes gUete,

so hat er, daz ichz an manne nie gesach,

5 so jsemerliche site 5

daz ez mich zeware miiete,



C. Die Texte. Nr. 33. 34. 67

Unde iedoch so sere niht

daz ers iht genieze.

mir ist lieber daz er bite

10 danne ob er sin sprechen lieze. 10

IV Mir ist beide liep und herzecllchen leit

daz er mich ie gesach

oder ich in so wol erkenne,

sit daz er verliesen niuoz sin arebeit,

5 so wol als er mir spracb. 15

daz miiet mich doch eteswenne,

Unde iedoch dar umbe niht

daz ich vvelle minnen.

minne ist ein so swasrez spil

10 daz ichs niemer tar beginnen. 20

V AUe die ich ie vernam und han gesehen,

der keiner sprach so wol

noch von wlben nie so nahen.

waz wil ich des lobes V got laze im wol geschehen.

5 sin spaehiu rede in sol 25

liitzel wider mich vervahen.

Ich muoz hreren swaz er saget.

we waz schat daz iemen,

sit er niht erwerben kan

10 weder mich noch anders niemen?' 30

Nr. 34. 187,31-189,4.

I Nu muoz ich ie mln alten n6t 1°7, 31

mit sanyc niuiven unde klagen,

wan si mir also nahen lit

daz i'r vergezzen niene mac.

5 Ir gruoz mich vie, diu mir gebot 35

vil lange nimcen kumber tragen.

erkande si der valschen nit,

baz fuogte si mir heiles tac.

Sol mir an ir guot ende ergan,

10 die wil ich muot von herzen ban, 188, 1

so mac uns beiden liep geschehen.

swaz si es gelenget, daz ist schade,

wil si mich iemer fr6 gesehen.

II Von herzeleides schulden hat »

min lip vil kumberllche n6t,

daz si niemer kunde grrezer .sin:

Nr. 33. Ill 7. niet C (und MF.J.



68 C. Die Texte. Nr. 34. 35.

des helfent al die siiine jehen.

o Den ez niht na ze herzen gat,

noch in diu Minne nie gebut, 10

die sprechent von der swajre niin,

waz mir so grozes si geschehen,

Daz ich so riuwecllchen klage.

10 und triiegen si daz icli da trage,

min schade t;Bt in also we 15

daz er si muote und mir dar nach

vil wol geloupten iemer me.

III Ichn mages in alien niht ge.sagen,

die mich da fragent zaller zit,

war umbe ich also truric lebe 20

und ane wunneclichen muot.

5 Die selben hulfen mir ez klagen,

die sich da setzent in den strlt:

enpfahent die nu leides gebe,

dazn frumet noch endunket guot. 25

Ez sol in unerzeiget sin:

10 daz rsetet mir daz herze min:

ich bin der siz verswigen .sol.

swer wlbes ere hiieten wil,

der bedarf vil schcener ziihte wol. 30

IV Mir sol ein sumer noch sin zit

ze herzen niemer nahe gan,

Sit ich so grozer leide pflige

daz minne riuwe heizen mac.

5 Waz hulfe danne mich ein strit 35

den er mit riuwen habe getan,

sit ich in selhen banden lige?

w6 wanne kumet mir heiles tac?

Jo enmac mir niht der bluomen schln

10 gehelfen f'iir die sorge min, 189, 1

und ouch der vogelllne sane,

ez muoz mir stiste winter sin:

s6 rehte swier ist min gedanc.

Nr. 35. 170,36— 171,31.

I Niemen seneder suoche an mich deheinen rat: 170, 3&

ich mac min selbes leit erwenden niht.

nun waen iemen grcp/.er ungeliicke hat,

Nr. 34. Die Innenreime in III. IV sind in MF. nicht beieichnet.

Ill 9. vnderzeiget AC (und MF.). IV ist in MF. ein besonderes Lied.



C. Die Texte. Nr. 35. 35 ». 69

und man mich doch so fro dar under siht.

5 Da merkent doch ein wunder an. 171, 1

ich solte iu klagen die meisten not,

niwan daz ich von wiben iibel niht reden kan.

II Sprseche ich nu des ich si selten han gewenfc,

dar an begienge ich groze unstaetekeit. 5

ich han lange wile unsanfte mich gesent

und bin doch in der selben arebeit.

5 Bezzer ist ein herzesfir

dann icli von wiben misserede.

ich tuon sin niht: si sint von allem rehte her. 10

III In ist liep daz man si staetecllchen bite,

und tuot in doch s6 wol daz si versagent.

hei wie manegen muot und wunderliche site

si tougenliche in ir herzen tragent!

5 Swer ir hulde welle han, 15

der wese in bl und spreche in wol.

daz tet ich ie: nu kan michz leider niht vervan.

IV Da ist doch min schulde entriuwen niht so gr6z

als rehte unsselic ich ze lone bin.

ich stan aller froiden rehte hendebloz 20

und gat mIn dienest wunderliche bin.

5 Daz geschach nie manne m6.

volende ich eines senede not,

sin tuot mir me, mag ichz behueten, wol noch we.

V Ich bin tump daz ich so gr6zen kumber klage 25

und ir des wil deheine schulde geben.

sit ichs ane ir danc in minem herzen trage,

waz mac si des, wil ich unsanfte leben?

5 Daz wirt ir doch lihte leit.

nu muoz ichz doch so lazen sin. 30

mir niachet niemen schaden wan min staetekeit.

Nr. 35\ Walther 58,21—59,36.

I Die zwlvelsere sprechent, ez .si allez tot, W. 58, 21

ezn lebe ml nieman der iht singe,

nil mugen si doch bedenken die gemeinen not,

wie al diu welt mit sorgen ringe.

5 Kumpt sanges tac, man iiteret singen unde sagen: 25

man kan noch wunder.

ich h6rte ein kleine vogellin daz selbe klagen:

Nr. 35, IV G. aine 6(7, mine MF.



7U C. Die Texte. Nr. 35.

daz tet sich under:

'ich singe niht, ez welle tagen.'

II Die l6sen scheltent guoten wiben mlnen sane, 30

und jehent daz ich ir iibel gedenke.

si pfiihten alle wider mich und liaben danc:

er si ein' zage, der da wenke.

5 .... swer tiuschen wlben ie gesprseche baz!

wan daz ich scheide 35

die guoten von den bocsen, seht, daz ist ir haz.

lobt ich si beide

gellche wol, wie stilende daz?

III Ich bin iu eines dinges holt, haz unde nit. 59, 1

s6 man inch uz ze boten sendet,

daz ir s6 gerne bl den biderben liuten sit

und daz ir iuwern herren schendet.

5 Ir spehere, so ir niemen stseten niuget erspehen, 5

den ir verkferet,

s6 hebt inch hein in iuwer hfls (ez muoz geschehen),

daz ir unferet

verlogenen niunt und twerhez sehen.

IV Der als6 guotes wlbes gert als ich da ger, 10

wie vil der tugende haben soltel

nun ban ich leider niht da mite ich sie gewer,

wan obs ein liitzel von mir wolte.

5 Zw6 tugende ban ich, der si wllent niimen war,

scham unde triuwe: 15

die schadent nu beide s6re. scbaden nfi also dar!

ich bin niht niuwe:

dem ich da gan, dem gan ich gar.

V Ich wande daz si wsere missewende fri:

nil sagent si mir ein ander msere, 20

si jehent daz niht lebendes ane wandel si:

so ist ouch min frowe wandelbaere.

5 Ichn kan ab niht erdenken waz ir missestfe,

wan ein vil kleine:

si schadet ir vinde niht, und tuot ir friunden wS. 25

lat si daz eiue,

swie vil ich suoche, ichn vindes mfi.

VI Ich ban iu gar gesaget daz ir missestat:

zwei wandel hiin ich iu genennet.

Ill 3. so W.; s6 ungerne bi den b. sit A.

IV—VI sind von L. ahtfetrennt.

V S. so W.; ohne si jehent, dagegen lebendiges L.



C. Die Texte. Nr. SS". 35i'. 7 1

nii suit ir ouch vernemeii way. si tugende hat 30

(der sint ouch zwo), daz irs erkennet.

Ich seit iu gerne ttisent: irn ist niht mi da,

wan schojne und ere.

die hat si beide voUecliche. hat si? ja.

waz wil si m6re? 35

hiest wol gelobt: lob anderswa.

Nr. 35". Walther 82, 24-83, 13.

Ow6 daz wtsheit unde jugent, W. 82, 24

des inannes scbfene noch sin tugent,

niht erben sol, so ie der lip erstirbet!

daz mac wol klagen ein wiser man,

der sich des schaden versinnen kan,

Reimar, waz guoter kunst an dir verdirbet.

Du solt von schulden iemer des geniezen, 30

daz dich des tages wolte nie verdriezen,

dun spraeches ie den frowen wol

10

des siin si iemer danken diner zungen.

und hetest niht wan eine rede gesungen,

s6 wol dir, wip, wie reine ein naml\ 35

dii betest also gestriten

15 an ir lobe daz elliu wIp

dir gnaden solten biten.

II Deswar, Reimar, dii riuwes mich 83, 1

michels barter danne ich dich,

ob du lebtes und ich wijer erstorben.

ich wilz bi minen triuwen sagen,

5 dich selben wolt ich liitzel klagen

:

5

ich klage din edelen kunst, daz si.st verdorben.

Dil kundest al der werlte froide ni6ren,

so duz ze guoten dingen woltes kftren.

mich riuwet din wol redender munt

10 und din vil siiezer sane,

daz die verdorben sint bl mlnen zlten. 10

daz du niht eine wile mohtest blten I

so leiste ich dir geselleschaft

:

mln singen ist niht lane.

15 din sele miieze wol gevarn,

und habe din zunge danc.

Nr. 35b.
I 12. so W.; hetat anders niht L. 15. lobe W., lop 7..
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Verzeichnis der Strophenanfange nach den Reimen').

A. geniide ist endellche dd 24 IV

lieber wan ist ane trcBsten da 26 II

AB. ich enkume des willen nimmer ahe S. 420 [^^08]

daz si mich alse unwerden habe 18 V
fra<^e er wie ich mich gebabe 22 II

AC. und wiste ich niht daz si mich mac 27 V
stsete hilfet da si mac 7 III

durch daz ich froide hie bevor ie gerne pflac 180, 28

mir kumet etesweune ein tac 3 II

daz ich ir gediente ie tac 6 III

nie wart groezer ungemach 6 IV

wilent d6 man froun mich sach 193, 29

do ich daz griiene loup ersach 184, 3

als ich eteswenne in mime zorne sprach 33 III

jo engienc ir nie daz ich gesprach 19 VII

daz beste daz ie man gesprach 23 1

wil ab iemen guoter Inchen 183, 3

AG. ich bin tump daz ich so grozen kumber klage 35 V
daz ich min leit s6 lange klage 24 11

waste ich wa man froiden pflaege 182, 34

ich lebte ie nach der liute sage 12 I

ich welte tlf guoter liute sage 191, 7

waz ich nu niuwer maere sage 16 1

mir ist vil w6 swaz ich gesage 32 I

ungefileger schimpf best&t mich alls tage 15 HI

ze froiden nahet alle tage 191, 25

so ez iender nahet deme tage 10 I

owe miner wiinnecllcher tage 23* III

ich alte ie von tage ze tage 27 III

deich ir so holdez herze trage 184, 24

ein liep ich mir vil nahe trage 1 I

ich weiz bi mir wol daz ein zage 29 II

') Bei Heitnare Strophen steht die Nummer des betreffenden Liedes nebst der Strophe (nach meiner

Roihung); Walthers Strophen sind durch den der Nummer beigesetzten Exponenten (» ev. aueh '') pekenn-

zeichnet. Die unechten Lieder sind nach MF. zitiert; liei denen des Anhangs bezieht sich die erste Zahl

auf die Seite in Vogfs Neubearbeitung ^, die in eckigen Elammern stehende zweite auf die Seite in den

frUheren Ausgaben von MF.
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owe truren unde klagen 10 V
ich wil tiuschen frowen sagen 16* II

im ist vil wol, der mac gesagen 10 II

icbn mages in alien niht gesagen 34 III

in disen boesen ungetriuwen tagen 25 VI

mine friunt mir dicke sagent 196, 29

ich bin so harte niht verzagef 17 III

we, ich bin s6 gar verzaget 194, 11

AH. ich wil allez gdJien 13 I

sit daz im die besten jahen IS** V
ein triuten unde ein umbevahen S. 415 [305]

ich ban vil ledecliche hrdhf 3 III

lange swlgen des hat ich gedaht 24* I

AL. so hie so da s6 dort so allenthalben S. 428 [316]

so si mit dem haJle 204, 8

ich wirde jaemerllchen alt 3 I

sol ich in ir dienste werden alt 24" V
AM. so wol dir, wip, wie reine ein nam 16 III

des tages do ich daz kriuze nam 181, 13

AN. niemen vindet mich dar an 36, 14

ich gelache in iemer an 196, 17

und ist daz mirs mln saslde gan 14 V
der ich vil gedienet ban 16* VI

so wol mich liebes des ich han 86, 23

swaz jare ich nocb ze lebenne ban 14 IV

waz ich bcBser bandelunge erliten ban S. 424 [312]

ez ist ein nit der niene kan 1 III

sit mich mln sprechen nu niht kan 27 IV

als ich mich versinnen kan 7 I

ich wirbe umb allez daz ein man 14 I

dfest ein not daz mich ein man 192, 25

ze rehter maze sol ein man 191, 16

ich weiz manegen giioten man 8 IV

so vil s6 ich gesanc nie man 27 II

ich bin aller dinge ein sffilic man 21 III

mich genidet niemer saelic man 19 II

wes verstime ich tumber man 201, 19

ich sach vil wunnecUchen stan 183, 33

wie kumt daz ich s6 wol verstan 12 III

mirn mac niht leides widerstiin 184, 17

ob ich nu tuon und han getan 16 V
frouwe, ich ban niht m6 getan 176, 27

in babe in anders niht getan 194, 4

ich ban der werlte ir reht getan 105, 33

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist.Kl. XXX. 7. Abb. 10
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staeten lop er nie gewan 192, 18

trilren muoz ich sunder niinen danc 195, Q"

die I6sen scheltent guoten wiben niinen sane 35* II

swaz in alien \anden 13 III

wol micii des daz ich si ie so stsete vant 182, 22

AR. gedanken wil ich niemer gar 181, 33

ich han ir vil manic jar 17 IV

sol ich leben tfisent jar 104, 6

ich sprich iemer, swenne ich mac und ouch getar 5 I

mich betwanc ein mare 13 II

swie vil ich gesage guoter msere 169, 15

wol mich lieber ma3re 203, 24

wiser denne ich waere 202, 31

ane swaere ein frouwe ich waere 199, 25

spraech ich nu daz mir wol gelungen waere 31 I

weste ich waz ir wille wa^re 1 1 III

ich enbin von mlnen jdren 111
wol im der nu vert \erdarj) 198, 28

AS. ungenade und swaz ie danne sorge was 33 1

AT. diu wile schone mir zergdt 203, 17

die froide mir verboten hat 4 III

der boesen hulde nienian hat 104, 24

von herzeleides schulden hat 34 II

ez wirt ein man der sinne hat 1 II

des er mich nu niht erlat 193, 1

nienien sender suoche an mich deheinen rat 35 I

wa nu getriuwer friunde rat 18 III

ich dinge tif der vil guoten rat /S. 417 [306]

wart ie guotes und getriuwes mannes rat 5 III

der mir gtebe sinen rat 28

schone kan er im die stat 193, 8

der ie kam an liebe stat S. 416 [306]

maneger swiiere des wol, der nu hie bestat 181, 5

ich han iu gar gesaget daz ir missestat 35' VI

swer dienet dii mans niht verstat 7 II

dicke dunke ich mich so stfete 15'' II

ich ensach nie wip so staete 1 1 V
mir ist der werlde unstaete 202, 25

ich wier stsete, swaz er ttBte 200, 29

AZ. mines todes wiinde ich ba^' 193, 15

ow6 daz ich einer rede vergaz 25 V
treit mir iemen tougenlichen haz 21 V
in miner besten froide ich saz 109, 9

E. kume ich wider an mine trciide als e 185, 6



Verzeichnis der Strophenanfange nach den Reimen. 75

des einen und deheines me 20 V
waz bedarf ich danne froiden m6 26 III

als ich werbe und mir min herze st6 19 I

wie min Ion und oucli niln ende an ir gestfi 5 V
ez tuot ein leit nach liebe we 20 VI

ein rede der liute tuot mir we 18 IV

EB. nun geloube ist, sol ich \eben 199, 18

solde ab ich mit sorgen iemer leben 185, 27

got hat gezieret wol ir leben 29 VII

ow6 daz alie die nu \ebent 18 II

EH. ez erbarmet mich dazs alle jehen 21 II

ich hcere im maneger eren jehen 12 II

hoeret wunder wie mir ist geschehen 24^ II

mir ist vil liebe nu geschehen 198, 16

mac si mich doch lazen sehen 18 VI

ich wil imnier gerner umbe sehen 21 VI

alle die ich ie vernam und ban gesehen 33 V
ich ban lande vil gesehen 16* III

e dazd iemer ime Yerjehest 22 III

EI. niirst ein not vor allem minem leide 169, 9

iiienien frage mir ze leide 183, 9

\v6 mir sin, daz er mir also drout ez werde mir ze leide S. 427 [315]

zuo dem scheiden, daz uns hciden 201, 1

diech s6 herzeclichen mcinc 183, 21

ez ist allez an ir cincn 1 1 IV

lide ich n6t und arebei^ 6 II

froide und aller saelikeit 8 III

solhiu not und ander leit 196, 11

ich wsen ieman lebe, em babe ein leit 19 III

mir ist beide liep und herzeclichen leit 33 IV

min alter man der ziirnet und ist ime leit S. 422 [310]

diu werlt verswiget miniu leit 10 IV

war umbe fiieget diu mir leit 20 II

ich sach si, waere ez al der werlte leit 25 IV

miner frowen darf niht wesen leit 23" V
zwei dine ban ich mir fQr geleit 16 IV

EL. hat ab er gelobt, geselle 30 III

min geselle, swaz er welle 199, 36

sol ich des engeltcn 202, 37

si hat leider selten 13 IV

EM. sit si jehent wie wol mir I'roide zemc 185, 33

EN. niender vinde ich triuwe, dost ein cnde 169, 21

ez bringet mich in zwivel eteswewwe 31 IV

sprsech ich nu des icli si selten ban gewent 35 II

10*



76 Verzeichnis der Strophenanfange nach den Reimen.

ER. mir ist lieber daz si mich verber 19 IV

der als6 guotes wlbes gerfc als ich da ger 35* IV

spreche er daz er welle ber 22 IV

si koment under wilent ber 2 I

ich was mines muotes ie s6 b6r 19 V
in ban nibt vil der froide m6r 106, 6

in gesach mit mlnen ougen nie kein milndelln s6 here S. 427 [315]

wold er niicb vermiden mere 15'' III

wir suln alle frowen eren 183, 27

wie mac leit an im gewcrw 199, 11

icb wil aller der enbern die min enbernt 169, 3

verliesent mich die froiden gernt 193, 36

des ich nu lange ban gegert 32 II

hiure ist froide manegem nianne barte unwert 180, 36

ES. ich bin ein wip da ber gewcsew 14^ II

I. icb wande daz si waere missewende iri 35* V
mich wundert s6re wie dem si 8 II

so wol dir, froide, und wol im si 182, 4

got gebiete miner frowen daz si si S. 423 [311]

waz ich dulde an minem libe 11 II

wol dem Ilbe der dem wibe 200, 19

al nun froide lit an einem wibe 11* II

IC. der ie die werlt gefroite baz dann ich 25 VII

si ist mir liep, und dunket mich 14 H
deswar, Keimar, dii riuwes mich 35'' II

wiest ime ze muote, wundert mich 29 I

die h6hgemuoten zihent mich 16 II

ir boubet ist so wunnenrich 15* V
IE. mich beswierent alle die 192, 11

man sol ein herze erkennen hie 105, 24

si jehent, der sumer der si hie 4 I

alse rehte unfrd enwart ich nie 185, 20

ich verdiente den kumber nie 176, 38

solte icb mine Uebe 204, 1

mich enhazzet niemen 203, 31

icb verbiute im froide niemer 30 II

niemen iniez vervienge 13 V
ich bete im alle wile vor gestan, ob mich diu Iiuote liese S. 427 [315]

IH. swel wlp wil daz man si nibt eazihe S. 427 [315]

ich tuon mit disen dingen niht 193, 22

dem gellcb entuon icb niht 191, 34

missebieten tuot mir niht 109, 27

j6ne singe icb zware durch mich selben niht 168, 30

ein man verbiutet ane pflibt 14* I
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swem von guoten wibeii liep geschiht 195, 3

we daz si so raaneger siht 201, 26

IL. ich ban varnder froiden vil 6 I

ein wiser man sol niht ze vil 20 I

ich wsen mir liebe geschehen wil 9

so siz nu vil gerne wenden wil 186, 7

mir tuot einer slahte mile IS*" I

ich bin niht tump mit also wisem viUlen 31 III

IM. unde ergienge ez immer 203, 4

IN. ilzer htlse und wider dar in 17 II

mir ist geschehen daz ich niht bin 2 IV

gedinffe hat daz herze niln 104, 33

frowe mit rede daz herze min 190, 36

hohe alsam diu sunne st6t daz herze min 182, 14

der lange siieze kumber min 18 I

ez ist lane daz mir diu ougen min 186, 1

von der Elbe unz an den Rin 16* IV

mich gerou noch nie daz ich den sin 29 VI

ez ist ein spseher wibes sin 104, 15

ich wil fro ze liebe minen friunden sin S. 411 [301]

ich wil von ir niht ledic sin 24 III

ich solte da beliben sin 201, 12

ich wil hi den wolgemuoten sin 184, 38

wa von solte ich schcene sin 196, 5

blate und krone wellent muotwillic sin S. 421 [310

1

wie mac mir iemer iht so liep gesin 25 II

min gedinge derst geringe 200, 8

wil diu vil guote daz ich iemer singe 31 II

ich wil dir, f'rouwe, miuneclichen singm S. 426 [314]

daz wir wip niht mugen gev/innen 30 V

IP. als eteswenne mir der lip 14 III

si schiet von sorgen minen lip 184, 10

war kam iuwer schcener lip 195, 37

ich han ir niht ze gebenne wan min selbes lip 182, 18

d6 sprechens zlt was wider diu wip 29 III

genade suochet an ein wip 2 II

ein rehte unsanfte lebende wip 106, 15

si wunderwol gemachet wip 15" I

min frouwe ist ein ungenaedic wip 23" I

aller saelde ein siclic wip 176, 5

la Stan, la stan! waz tuost du, sajlic wip 194, 26

IR. ich han iemer teil an //• 6 V

ich enwart nie rehte siulic wan von ir 182, 30

6 daz si der werlte erzeige an mir 186, 13
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IS. wart ie nianne ein wlp s6 liep als si mir ist 5 IV

IT. ich bin iu eines dinges holt, haz unde nit 35"" 111

went ir hoeren, einen gemellichen strit S. 422 [310]

mln herze ist swaere zaller zit 29 IV

mir sol ein sumer noch sin zit 34 IV

het ich von dirre sumerzit 109, 18

sol mir disiu sumerzit 196, 23

der min huote, es wsere ztt 192, 32

frowe, tuo des ich dich hite 190, 27

in ist liep daz man si stseteclichen bite 35 III

diu werlt noch ir alten site 36, 5

ich gesach nie sus getane site 23* IV

frouwe, ich han durch dich erliten 176, 16

er hat ze lange mich gemiten 198, 4

als ich under wilen zir gesitze 11" III

IU s. UT.

IZ. got hat ir wengel hohen fl«^ 15" II

0. ich bin der sumerlangen tage s6 fro 25 III

mlnem leide ist dicke so 192, 4

laze ich niinen dienest so 17 I

wie tuot diu vil reine guote so 26 I

lieber bote, nu wirp also 22 I

OC. wie dicke ich in den sorgen dock 23 IV

ich gehabe mich wol. in ruochte iedoch 21 I

weiz got ich het ir daz blzen nach vergolten in der osterwoc/jen S. 427 [315]

OG. het ich der guoten ie gelogen 23 III

ich bin als ein wilder valke erzogen 19 VI

in gesach nie houbet baz gezogen 23* II

OL. tiusche man sint wol gezogen 16* V
genaden ich gedenken sol 2 III

dem ich alsolher 6ren sol 110, 8

ist daz mich dienest helfen sol 12 IV

mich hcehet daz mich lange hoehen sol 25 I

bferre, waz si fliieche llden sol 24* III

ichn weiz waz ich singen sol S. 426 [313]

wan daz ich friunden volgen sol 105, 15

min ougen wurden liebes alse vol 197, 18

ich han nach wane dicke wol 109, 36

noch fiiere ich aller dinge wol 181, 23

ich weiz den wee nu lange wol 20 IV

sorge und angest stat mir wol 199, 4

mich froit an alle swaere wol 110, 17

ich ensprach nie daz si an mir ticte wol S. 424 [312]

het ich tflsent maniie sin, daz wa;re wol 182, 26
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mir ariiien wibe was ze wol 4 II

OM. mln rede ist als6 nahe konien 23 II

ich bin niht an disen tac so her bekomen 33 II

ir suit sprechen willekomen 16" I

ON. daz ich also vil da von 22 VI

sage daz ich dirs iemer lone 30 I

von ir hohem werden lone S. 426 [314]

eren unde niinneclicher schcene S. 426 [314J

OR. in getar vor tUsent sorgen 15'' IV

herre got, gesegene micb vor sorgen 11 •' I

wol irae daz er ie wart geborw 24 I

die ich mir ze froiden hete erkorn 21 IV

waz unmaze ist daz, ob ich des ban gesworn 15 II

OS. ich han hundert tilsent herze erlos^ 184, 31

OT. nu muoz ich ie min alten not 34 I

kaeme ich nu von dirre not 8 I

sprseche ein wip 'la sende not' 32 III

herzeclicher froide wart mir nie so not 15 I

si hat ein kiissen, daz ist r6t 15" III

ich wande ie, ez waere ir spot 27 I

die zwivelsere sprechent, ez si allez tot 35" I

got der sende an minen leiden man den tot S. 422 [310]

des er gert, daz ist der tot 22 V
ich was fr6 und bin daz unz an mlnen tot 168, 30

OZ. da ist doch min schulde entriuwen niht so gro^ 35 IV

UG. swenne ich si mit miner valschen rede betr%e 5 II

ow6 daz wlsheit unde ^ugent 35'' I

si jehent daz staete si ein tugent 20 III

UN. wol den ougen diu so welen kirnden 169, 27

UO. hceret waz ich zuo der buoze two 185, 13

do Liebe kom und micb best«/o«^ 23 V
man sol sorgen: sorge ist guot 198, 35

diu Liebe hat ir varnde guot 10 III

diu albegarwe wsere guot 105, 6

d6 mich dilhte daz si wajre guot 24" IV

Wienet si daz ich den muot 17 V
gewan ich ie deheinen muot 29 IV

ze niuwen froiden stilt min muot 203, 10

moht ich zer werlde mlnen muot 3 IV

ein wiser man vil dicke tuot 103, 35

herre, wer hat si begozzen mit der milche und mit dem hhiote S. 427 [314]

daz ein man der ie mit bcesem muote 169, 33

ich was ie vil ringes miiotes 183, 15

ir kel, ir hende, ietweder iuoz 15" IV

UT. ist ab daz ichs niene gehute 30 IV.
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Register der behandelten Lieder.

Die Lieder und Strophen im Anhang von Minnesangs Friihling sind I 87 f. besprochen. Die iibrigen

von mir fiir unecht gehaltenen Lieder sind von den echten durch das Fehlen der in Klammer beigesetzten

Nummer unterschieden. Das Register 1 89 ist hier mit aufgenommen. Die voranstehenden Seitenzahlen

ohne I beziehen sich auf den ersten Teil. Kursive Zahlen weisen auf die Texte der betreffendeu Lieder.

Minnesangs Friihling

36, 6—22
36, 23-33

103, 35—106, 23 . . .

109,9—110,26 . . .

160, 1—27 (Nr. 1) . .

151, 1—32 (Nr. 2) . .

151, 33-152, 24'' (Nr. 3)

152, 25—153, 4 (Nr. 12)

153, 5—154, 31 (Nr. 29)

154, 32— 156, 9 (Nr. 10)

156, 10-26 (Nr. 9) . .

156, 27—157, 40 (Nr. 27)

158, 1—40 (Nr. 24) . .

159, 1— 160, 5 (Nr. 14) .

160, 6—162, 6 (Nr. 23) .

162, 7—163, 22 (Nr. 20)

163,23-165,9 (Nr. 25)

165, 10-166, 15 (Nr. 16)

166, 16-167, 30 (Nr. 18)

167, 31— 168,29 (Nr. 4)

168, 30— 169, 8 . . .

169,9-38

170, 1—35 (Nr. 13) . .

170, 36—171, 31 (Nr. 35)

171, 32-172, 22 (Nr. 17)

172, 23-173, 5 (Nr. 7) .

173, 6—174, 2 (Nr. 6) .

174, 3—37 (Nr. 6) . .

175, 1—176, 4 (Nr. 21) .

176, 5—177, 9 . . . .

177, 10-39 (Nr. 30) . .

178, 1—179, 2 (Nr. 22) .

179, 3—180, 27 (Nr. 19)

180, 28—181, 12 . . .

181, 13—182, 13 . . .

Seite

65; II 62

66; II 62

66; II 62

67; II 43. 62

7; II 42. 44; 28

9; II 42. 44; lit 21. 22. 28

11

19

55

17

17

52

45

23

40

33

45

25

27

15

70

70

23

65

26

16

16

16

38

73

60

39

32

74

74

II 42. 44; III 21. 23. 24. 29

II 34 f. 45; III 5 A. 1; 21. 23. 24. 38

II 19 ft'. 43. 47; III 16. 63

II 33 f. 45; III 12. 21. 35

II 7 f. 32 f. 42 f. 45; III 34

II 18 f. 47; III 11 A. 1; 22. 23. 24. 60

II 14 ff. 47; III 14. 17. 56

II 36 f. 45; III 6 f. 8. 10. 11. 12. 16. 21. 23. 24. 3!)

II 7. 8. 9. 13 f. 46; HI 12 A. 2; 14. 15. 17. 18. 22. 23. S3

II 10 f. 46; III 22. 23. 26. 50

II 7. 15 f. 47; III 16. 19. 22. 24. 5'>

II 8. 9. 37 f. 46; III 10. 11. 12. 17. 18. 19. 21. 25 i3

II 8. 9. 46; III 47

11 43. 44. 56 f.; HI 30

H 62 f.

II 60. 63

II 36. 45; III 6ff.; 38

II 27 f. 48; III 5 A. 1; 10 A. 3; 17. 18. 68

II 8. 9. 38. 45; HI 8. 14. 15. 46'

II 31. 44; HI 21. 33

II 29 f. 44; HI 31

II 29 ff. 44; III 8 A. 3. 13. 21. 26. 32

II 8; 11 f. 46; III 12 A. 2; 17. 18. 19. 22. 26. 51

II 60. 63

II 7. 21 f. 47; III 11. 15. 16. 19. 22. 24. 64

II 7. 12 f. 46; HI 14. 22. 25. 5:.'

II 7f. 8. 9 f. 46; HI 14. 22. 25. 48

II 63

II 63



Register der bebandelten Lieder.

Minnesangs Friihling

182, 14—33 . .

182, 34—183, 8

183, 9—32 . .

183, 33—184, 30

184, 31-185, 26

185,27-186, IS

186, 19—187, 30 (Nr. 33)

187, 31—189, 4 (Nr. 34)

189, 5-190, 2 (Nr. 31)

190, 3—26 (Nr. 26)

190, 27—191, 6

191.7—33 . . .

191,34-192,24

192, 25—193, 21 .

193, 22—194, 17 .

194, 18-33 . . .

194,34-195,2 (Nr. 28)

195, 3-96 . . .

195, 10-36 (Nr. 32)

195, 37—196, 34 .

196, 35—197, 14 (Nr. 15

197, 15-198, 3 (Nr. 8)

198, 4—27 ...
198, 28—199, 24 . .

199, 25—201, 11

201, 12—32 ....
201, 33—202, 24 (Nr. 11

202, 25—203, 9 . .

203, 10—23 ....
203, 24-204, 14 . .

Seite

Walther Seite >)

75

75

75

76

76

77

62

63

61

50

79

79

79

80

81

82

55

82

62

83

24

16

84

84

85

85

18

86

87

87

11
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Walther Seite Walther Seite

72,29 22 112, 21 f. 21

72, 31—73, 22 (Nr. 24») . . . Uf. 16. 17.») 20. 112,30 21

21. 57 112, 332) 22

73,5f. 22 113, 31— 114, 22 (16b)
. . . . 10 f. 16 A. 2; 17.

74,20-75,24 21 20. 21. 24. «
75, 13f. 20 114, 19 f. 20

82, 24—36 (Nr. 35'') .... \8f.Tl 115, 6— 29 (Nr. 11») .... b {. -17

83, 1-13 (Nr. 35'') 18 f. 7i 116,33—117,7 24

85,34—86,38 21 117, 1 ff 20.21

86,34 20 117,3 20

90,15—91,16 25 118,12—23 24

90,23 21 118,24—119,16 21. 23

90, 35 . 22 118. 30 f. 33 f 20

90, 37f. 22 119, 7 ff. 20

91,17—92,8 16. 22. 24 A. 5 119.17-120,15. . . 24

92,9—93,18 24 119,24 21

92, 30 21 120, 16-24 24 A. 5

93, 19-94, 10 24 120, 21 ... • 21

95, 17-96, 23 20. 21. 23 120, 25-121, 32 21. 24

96, 29—97, 33 21. 23 120. 27 ff 20

96,32 22 120, 34 ff. 21. 23

99, 6—100, 2 21. 24 121, 1 22

99, 8ff. 20 121, 30 21

99, 17 20 121, 34 21

99,21 21 S. 171, 9 22

109, 1—110, 12 21. 24 S. 183, 1—36 21

109, 4 22 S. 184, 1 25

109, 9 . 21 S. 184, 29 20

110, If. 20 S. 185, 37 22

111, 23—31 (Nr. 14a) .... 6ff. 9. 12. 16. 40 S. 218 22

111, 32— 112, 2 (Nr. 14») . . . Off. 9. 12. 16. 40 S. 218, 16 ff 25.

112, 17—34 25

') hier ist zweimal 24 » st. 24'' zu lesen.

') so ist st. 172, 33 zu lesen.
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C. Die Teste.

1. Jugendlieder und Totenklage .......... 28

2. Die Lieder des Zyklus und einige Lieder Walthers 31

Verzeichnis der Strojihenanfange naoh den Reimen 72

Register der behandelten Lieder 80.







I





UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

LO

-'tU'O LD-liP,

m. OCT 2 2 1970

INTERLlfeRiOrRV

'

THREE WEEKS FROM DATE

NON-RENEWABLE {j^^'^l

OCT 8 1970

lAARZb

JS*
JAN 17 1972

iNTfifiUBRARY

Hiree weeks from date of
toixitt — Non-«enewablt

Form L9-32m-8,'57(,C8680s4

THE U^^RAHY
TTMnrfociTV nv r'ATIFOIlNlA



PAMPHLET BINDER

m:^^ Syracuse, N. Y.

- Stockton, Colif.

D 000 663 6559

;




